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Polizei-Führungsakademie 
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Principal Research Officer John Graham, 
Horne Office Research and Statistics 
Directorate, London 
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Erfolgreiche Projekte im internationalen Austausch 
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ARBEITSKREISE 

Arbeitskreis 1 

Organisations- und Finanzierungsmodelle der Kriminalprävention im In- und Ausland 
Moderation: 

Direktor Dr. Jörg-Martin Jehle, 
Kriminologische Zentralstelle e.V., Wiesbaden 

Themenschwerpunkte: 

- Netzwerke/Strukturen der Kriminalprävention auf nationaler und 
regionaler Ebene 

• Formen lokaler Autbauorganisation 

- Wer sind die wichtigsten Partner'! 

- Öffentliche und private Ressourcen 

Referenten: 

Prof. Dr. Jan van Dijk, 
Directie Criminaliteitspreventie / Ministerie van Justitie, Den Haag 

Principal Research Officer John Graham, 
Horne Office Research and Statistics Directorate, London 

Prof. Dr. Helmut Kury, 
Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, 
Freiburg i. Brsg. 

Dr. Robert Chalka, 
Polizei-Akademie der Slowakischen Republik, Bratislava 

Dipl.-Psych. Prof. Dr. Robert Northoff, 
Fachhochschule für Sozialwesen Neubrandenburg 

Arbeitskreis 2 

Städtebauliche Prävention 

Moderation: 

Abteilungspräsident Prof. Dr. Edwin Kube, Bundeskriminalamt, Wiesbaden 

Themenschwerpunkte: 

- Projekt 'Die sichere Stadt' 

• Planungsgegenstand Sicherheitsgefühl / Behandlung von Angstzonen 

• Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf 

- Kriminalpräventive Räte als "Träger öffentlicher Belange"? 

Referenten: 

Dipl.-Psych. Dr. Antje Flade, Institut Wohnen und Umwelt, Darmstadt 

Kriminalhauptkommissar Manfred Bauer, 
Frankfurt/M., z.Z. Polizei-Führungsakademie, Münster 

Dipl.-Sozialpädagoge Wolf Dan-Schmidt, Abteilungsleiter Deutschland, 
Architektfirma ST.tE RMOS E & ISA G E R  K/S, Kiel 
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Arbeitskreis 3 

Bedeutung der Kriminalprävention für den Wirtschaftsstandort Deutschland 

Moderation: 

Innensenatorin Dagmar Pohl-Laukamp, 
Vorsitzende des Kriminalpräventiven Rates der Hansestadt Lübeck 

Themenschwerpunkte: 

- Kriminalitätslage: 
Einschätzung seitens der Dachverbände der Wirtschaft 

- Relevanz für Handel, Wohnungswirtschaft, Versicherungen, Fremdenverkehr u.a. 

- (Mit-) Wirkungsmöglichkeiten der Wirtschaft 

- Korruption als Beispiel für ein gemeinsames 
Präventionsanliegen in Wirtschaft und Verwaltung 

Referenten: 

Erster Kreisbeigeordneter des Kreises Offenbach Peter Walter 

Präsident Bernhard Enning, 
Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, 
Vorsitzender "Jugend in Arbeit e.V.", Recklinghausen 

Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen, 
Gesamtverband des Einzelhandels Land Berlin e.V. 

Kriminaldirektor Roland Desch, Polizei-Führungsakademie, Münster 

Arbeitskreis 4 

Schule und Kriminalprävention 

Moderation: 

Prof. Dr. Hans-Dieter Schwind, Lehrstuhl für Kriminologie, 
Strafvollzug und Kriminalpolitik der Ruhr-Universität; Bochum 

Themenschwerpunkte: 

- Schulprojekte zur Kriminalprävention (Gewalt, Drogen, Eigentumsdelikte) 

- Medienkonsum und -erziehung 

- (Berufs-) Schulsozialarbeit 

- Kriminalprävention in der Weiterbildung der Lehrer 

Referenten: 

Privatdozent Dr. Heinz Günter Holtappels, Sonderforschungsbereich Prävention 
und Intervention im Kindes- und Jugendalter, Bielefeld 

Kriminaloberrat Jürgen Sievers, 
Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, Kiel 

Ltd. Regierungsdirektorin Elke Monssen-Engberding, 
Leiterin Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, Bonn 

Dipl.-Psych. Kurt A. Richter, Initiative Gewalt-Verzicht im Fernsehen, Detmold 

Ulrich Allwardt, Leiter Filmreferat, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 



Arbeitskreis ·  5 

Sekundäre und tertiäre Prävention: 
Projektarbeit mit Gefährdeten und Straffälligen 
Moderati on : 

D irektor des Amtsger ichts Jürgen Motz, 
V ors itzender des Kurator iums Deu tsche S tif tung für Verbrechensverhütu ng 
u nd Straf fäll igenh ilfe, Ravensburg 

Themenschwerpunkte: 

- Hi lfen zur Selbsthi lf e 

- S tr eetwork und Inter vention gegen Gewalt 

- S chuldn erberatung und Entschuldungshi lfen 
- Fr eizei t, Bes chäftigun g, Ar beit - die Übergänge werden fließender 

- Konzentration begrenzter Ressourcen 

- Projektarb ei t und Projekteva luati on 

Refer enten : 

M inister ialrat Dr . Rüdiger Wulf, 
Just izm inist er ium des La ndes Baden- Würt temberg , Stuttgart 

Dr. Wera Bar th, Geschäftsführerin "Fre ie H ilfe Berli n e. V." 

Gerd Delattr e, Leiter "Serv icebüro für Täter- Opfer-Ausgle ich u nd Konflik tschl ichtung ", B onn 

Theo Rensmann, 
Pr ojektleiter "ReAkt ion auf Gewalt durch Jugend- und Straf fälligenh il fe ", Vreden 

Arbeitskreis 6 

Zwischen Öffentlichkeitsarbeit und Repression: 
Praxis und Perspektiven polizeilicher Präventionsarbeit 

Moderation : 

Reg ieru ngsd irek tor in Dr . Wiebke S teffen, Bayer isches Landeskrim inalamt, Mü nchen 

Themenschwerpunkte: 
• Polizei li che Vor beugun g in Deutschland ( Sachstand) 

- Theor etische und methodische Vorarb ei ten a us dem Polizeib erei ch 
- Perspektiven im Hinb lick auf die kommunale Kriminalprävention 

- Kon zeption, Er laß, Praxis - Aspekte der Rea lisi er ung 

Refer enten : 

Kr im inald irektor Reinhard A ben, 
Le iter der P ol izei ins pekt ion Neumü nster 

Kr im inaloberrat Georg Krien er, Geschäftsführer der Kommiss ion 
V orbeugende Kr im inal itätsbekämpf ung, Düsseldorf 
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Kriminalhauptkommi ssar Eck ar dt Lazai, 
Projekt "KICK - Sport gege n Juge nddelinque nz", Berlin 

Kriminalrat Thomas Rüttler, 
Ge schä ftsführer der Projekt leitung Kriminal pol izeilic hes  
Vorbeugungsprogram m de s Bundes und der Länder, Stuttgart 

Mini ster ialdir igent Jörg Ziercke, 
Le iter der Po hzeiabte ilung im Innenmi nister ium de s La ndes Schleswig- Hol stein, Kiel 

Mittwoch, 03. Juli 1996 

09.00 
12.30 Uhr 

14.00 
16.00 Uhr 

16.30 Uhr 

17.00 Uhr 

Berichterstattung 

Moderatore n der Arbeit skreise 1 - 6 

Podiumsdiskussion 

Koordination und Kooperation in der 
Kriminalprävention • wie geht es weiter? 

Abgeordneter Rezzo Schlauch, MdB, 
Vertreter des Innenaussc hu sses de s Deutschen Bundestage s, Bonn 

Bunde smi ni ster der Justi z 
Prof. Dr. Edzard Schmidt-Jortzig, Bonn 

S taat ssekretär Hartmut Wegener, 
Der Innenmi ni ster des Lande s  Schle swig-Holste in ,  Kiel 

Präsident Hans Gottfried Bernrath, 
Deutscher Städte - und Gemei ndebu nd, D üsseldorf 

Oberb ürgermei ster Dr. Christof Wolff, 
Mitgl ied des Präsidiums des Deut sc hen Städtetages, Landau in  der Pf al z  

Moderation: 

Prof. Dr. Hans-Dieter Schwind, 
Lehrstuhl f ür Kriminologie, Stra fvoll zug und Krimi nalpolitik 
der Ruhr -Universität , Bochum 

Zusammenfassung und Ausblick 

Prof. Dr. Hans-Jürgen Kerner, 
Präsident der Internationalen Gese llscha ft f ür Krimi nologie, 
Vorsit zender der Deut schen Stiftu ng f ür Verbre chensverh ütung 
und Straffä llige nhilfe , Tübingen 

Verabschiedung 

Pressegespräch 





Ansätze zur Verbrechensver hütung im Europa des au sgehenden zwanzigsten Jahrhunderts 

R eferent : J ohn G r a h a m , Forschung u nd Stat ist ikabteilu ng, I nnenm inst er ium, E ngla nd 

Vor d em Hint ergru nd gesellsc haftl ic hen Wandels , der E ins icht in d ie Gr enzen des Strafrechtssystems u nd 
humanit ärer Abw endu ng von der Freiheitsstrafe findet in Europa eine Akzentu ierung d er Kr iminalprävent ion 
statt. Bei u nt erschiedl ichen national en Strat eg ien s ind durchgä ng ige  Merkma le: Ver lag erung d er Verantw ortung 
auf a nd er e  T eil e d er Gesellsc haf t ( K ommunen, pr ivat e Unter nehmen, freiwill ig e  Hil fsorga nisat ionen), E ntw ick 
lung eigener Struktur en f ür d ie Krim inalpr ävent ion m it Netzwerk en der Kommunikat ion, sorg fält ig e  Analys e der 
ört lichen Kr im inalit ät. D ie Hauptansätze d iffer ieren vor a llem hins ichtl ich d er Nähe zum Tatg eschehen; als 
pr oximal w ird d er s ituat ionsbezog ene Ansatz bez eichnet, a ls d ista l ( entfer nt )  eine d ie komplexen Ursachen auf 
der T ät ers eit e  umfassende  soz ial e Prävent ion, d ie auf Soz ial isat ion u nd I nt egration abz ielt. B eisp iel haft w erden 
E ntw ick lu ng u nd Schwerpunkt e in Dänemark, Frankreich, E ng land u nd Wales sow ie d en N iederla nd en darge
stellt. I n  D K  u nd F k ommt d ie vor herrschende soz ia le Prävent ion zum Ausdruck in d en SSP -Ausschüssen 
(Sc hu le; S oz ia larbeit :  Freizeit, G esu nd heit ;  Pol iz ei) bzw. dem Netz von Jugendzentren (m iss ions l oca les ); im 
Vordergru nd st ehen B ildungs -, B eschäf tigu ngs- , Tra iningsmaßnahm en u nd I nvest it ionen in b enac ht eil igte  
W ohnquart ier e. W ic ht igste L ektion: B ei der Umkehru ng des Stadtt eilzerfalls u nd der S enku ng d er Kr im ina litäts
rate is t nur eine K omb inat ion von Umw elt- und soz ialen Maßnahmen u nd informeller Soz ialkontrol le effekt iv. 

Suchbegr iffe: Krim inalprävent ion; *Schu le, Soz ialarb eit, Fr eizeit , Gesund heit, Pol iz ei; (- SSP); S oz ia lisat ion 
(soz ial e Prävent ion); Stadtp lanung ;  Jug endarbeitslos igkeit ; S oz ialprävent ion; Europa ; Dänemark ; 
Fra nkr eic h; E ngla nd ;  Wal es ;  N iederla nde 

Welt-Perspektive: Erfolgreiche Projekte im internationalen Austausch 
(Harnessing Best Practice Internationally for Communities Safer from Crime) 

R efer ent :  D irect or General Prof. I rvin W a I 1 e r , 
I nt er nat ional Ce ntre for the Pr event ion of Cr ime, Montreal 

Das int er nat ionale Zentrum für Krim ina lprävent ion (ICP C)  m it S itz in Montr eal/Kanada, 1994 g egr ünd et ,  b ildet 
eine strat eg ische Partnerschaft mit exist ierenden Organisat ionen (einschließlich Ver eint e  Nat ionen) zur syst emat i
schen Nutzung d es w eltw eit vorha nd enen W issens für das g esamte Sp ektrum s oz ial er u nd s ituat iver Kr iminal 
prävent ion. Das I CP C  ist entstand en vor dem H int ergrund st eigender Kr im inal ität, damit v erbundener Folgeko
st en, R ec htseinbußen u nd B eeinträcht igu ngen der Lebensqua lit ät der Bev ölkerung, ein A nst ieg um 5 % pro Jahr 
bed eutet in v ierz ehn Jahr en eine Verd opp elung der Kr iminal it ät in a llen I ndustr ienat ionen außer Japa n. Im 
M itt elpu nkt d er Z ielsetzung steht der int er nat ional e Erfa hrungsaustausc h über erfolgreiche Projekt e u nd 
Programme, z.B. das norw eg ische Schulprogramm g egen Gewa lt, E inbruchsprävent ion in K irkholt ( G B ), das 
Perry Preschool Pr ogram (USA). Es werd en bewährt e Organisat ionsstrukturen u nd vorb ildl iche Haus ha lts 
zuweisungen mitgeteilt (N ied erlande: 16 M io. Dol lar ). 

Suchbegr iffe: Kr im inalprävent ion; Prävent ionspr ogramm ; *I nt er nat ionales Z entrum f ür Kr im inalpr ävent ion 
( - I CP C); Ka nada ; S oz ialpr ävent ion; *Evaluat ion 

Organisations- und Finanzierungsmodelle der Kriminalprävention am Beispiel Baden-Württembergs unter 
besonderer Berücksichtigung von Freiburg i.Br. 

R efer ent : D ipl.-Psyc holog e Joac him Ob erg fell-Fuchs, Max-Pla nck -I nst itut für Stra frecht , Freiburg 

E nde  d es Ja hr es 1993 wurd e au f Veranlassu ng des baden-w ürttemberg ischen I nnenminist er iums das P il otpr oj ekt 
"Kommu na le Kr iminalprävent ion in Baden-W ürtt emb erg " ins Leben gerufen. Dabei sollt e  durc h K oop erat ion 
g esel lschaftl ic her Gruppen v or Ort d ie Kr im ina lit ät w ie auc h d ie Kr imina litätsf urc ht reduz iert w erden. B eteil igt 
a n  d ies em P il otprojekt waren d ie K ommunen Ca lw, Fr eiburg, Ravensburg u nd W eingart en. Es fa nd in a llen 
Pr ojektstädten eine exter ne w issenscha f tl iche Begleit forschu ng statt, w elche zu großen T eil en durch das I nnenm i
nister ium fina nz iert wurd e. Nach a nfängl ichem Zög er n  erfolgt e in der Projektstadt Fr eiburg d ie Vorst el lu ng d es 
v on d er P ol iz ei u nd dem Max -Pla nck-I nst itut für Strafrecht erst el lten Kr im inal it äts lag eb ild es bei d en mög lic hen 
Träger n  k onkr et er Prävent ionsstrateg ien. Es wurde eine Konzept ion vorg estellt, w elche d ie E inr ichtu ng 
t hemenz entr ier ter Arbeitskreise u nt er pr ivat er fina nz iell er Unterst ützu ng v orsa h. Von seit en d er B ürger wurd�n 
j ed oc h  er heb liche B ed enken da hingehend laut, daß der E indruck best ehe, d ie P oliz ei w oll e ihr e  Aufgaben a n  d ie 
K ommu nen d eleg ier en u nd auch st igmat is ier ende E ffekt e  wurden befürc ht et. Zw isc henz eitl ich wurden einige  
w enige kr irninalpr ävent ive Strateg ien in  Fr eiburg verwirk licht , der Schwerpu nkt lag auf Ord nu ngsmaßna hmen im 
Bahnhofsber eich,  eine B ürgerb et eil igu ng erfolgt e nicht. 

Suchbegr iff e: Kommu nale Kr iminalpr ävent ion; Baden-Württemberg ; Forsc hungspr oj ekt ; K riminal itätslageb ild ; 
Opfer forschung ;  Opferr is iko; Kr im inal itäts furc ht 

• Freier Suchb egr if f ( D eskr iptor ) Au fna hme in den C OD-Thesaurus ( B KA )  w ird v orgeschlag en 
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Organisation und Finanzierung der Kriminalprävention 

Re ferent : Pro f. Dr . jur . Dipl .-Psych. Robert N o r t h o f f , Fachhochsc hule Neubrandenburg 

Nac h  einem P lädoyer f ür ein nationales Präventionsgremium in der Trägerscha ft z.B. einer Stiftung werden 
Auf bauorganisation und Finanzierung der K rimina lprävention auf der Ebene eines Bundeslandes (Sc hleswig 
Holstein) und der Kommunen be handelt : Ziele , A ufgaben ,  Struktur und Arbeit des Rates f ür Kriminalitätsver hü
tung in Schleswig-Holstein , verf ügbare Finanzmittel und i hre Verwendung . Im Mittelpunkt steht die Etablierung 
der kommunalen Kriminalprävention nach f olgendem Ablauf : Gr ündung eines allgemeinen koordinierenden 
Rates , Erf assung des Ist -Zus tandes durc h eine Regionalanalyse, Bildung von Arbeitsgruppen zu den e rkannten 
Prob lembereichen, Erarbeitung von Maßnahmen (einschlie ßlic h Träge r un d Finanzierung) , Umsetzung , Über 
pr üf ung und Evaluation. Hierm werden Erfahrungen und Finanzierungsbeispiele mitgeteilt . 

Suc hbe gri ffe :  *Nationales Präventionsgremium ; Rat f ür Kriminalitätsverhütung ; Schleswig -Holstein ; Kom 
muna le Kriminalprävention ; Kriminologische Regionalanalyse ; Arbeitsgruppe ; *Evaluation ; 
P rojekt ; Finanzierung 

Kriminalprävention in der Slowakischen Republik nach dem Jahre 1989 - Charakter der Entwicklung und 
Modellentwicklung 

Re ferent : Dr. Robe rt C h a 1 k a , Polizeiakademie , Bratislava 

In der Slowakischen Republik ( S R) kann man nach dem Ja hre 1989 eine Steige rung der Krimina litätsge fahr und 
den Anstieg der Angst davo r festste llen . Die Vo rteile de r Kriminalprävention gegen über der Repression werden 
ungen ügend anerkannt , i hr Akzeptieren in der Gesellschaft ist noch ungleichmäßig . Aufgrund des 1992 an 
genommenen P rogramms der Regierung der SR  zum Kampf gegen die Kriminalität wur den in einigen Ministe
rien die Arbeitsstellen f ür das Koordinieren und für die met hodische P räventionsrichtung gebildet. Auf dem 
gesamtstaatlichen Niveau wur de der Rat de r Regierung der SR  für die Kriminalprävention konstituiert. 
A llmählich wurden die ersten P rogramme der Kriminalprävention auf lokale r Ebene vorgeschlagen un d realisiert , 
un d zwar mit der finanziellen Hil fe von örtlichen ö ffentlichen und privaten Que llen. Zur Zeit sucht man nach 
der passen den Variante des Mode lls gesamtgesellschaftlicher Kriminalprävention, wobei man wachsendes 
Interesse f ür die Erkennung der Systeme der Kriminalprävention me hrerer westeuropäische r  Staaten f eststellen 
kann. 

Suc hbegri ffe :  Kriminalitätslage ; S lowakische Republik ; Verbrechensf urcht ;  Sic her heitsgef ühl ; Gewalt delikt ; 
Anomiebegrif f; Kriminalp räventiver Rat ; Korruption ; Auf bauorganisation 

Kriminalprävention in der Tschechischen Republik 

Referent : J UDr . Tomas K o n i c e k , Innenministerium der T�c hec hischen Republik , Prag 

Angesichts der quantitativen und qualita tiven Veränderungen der Kriminalität nach dem Jahr 1990 erkannte man 
in der Tsc hechischen Republik die Notwendigkeit , neben Verbesserungen in de r Repression auch die ver
sc hiedensten Formen der Sozial- und Situationsp rävention einzuf ühren. Durch Regierungsen tschei dung wurde 
ein ressort ühe rg reifender Initiativ- und Koordinationsausschu ß  für Prävention gebildet , dem unter dem Vorsitz 
des Innenministers das Ministe rium f ür Sc hulwesen , Jugend und Sport , für A rbeit und Sozialangelegenheiten , f ür 
das Gesundheitswesen sowie das Justiz - und das Verteidigungsministerium ange hö ren. Eine Abteilung für 
Prävention im Innenministerium, zugleich Sekreta riat dieses Ausschusses und der Kommission f ür Zuschauerge 
walt , koordiniert Ausbildung und Beratungstätigkeit der Po lizei und hält Verbindung zu den B ürge rmeistern. 
Beson dere Aufmerksamkeit gilt der Kriminalpräven tion in den Städten. Man will auf neue mit der Öffnung nach 
Westeuropa verbundene Probleme (Arbeitslosigkeit , Jugendbanden , Gewalt) rec htzeitiger reagieren , als es bei der 
D rogenproblematik der Fall war . 

Suc hbegri ffe :  Kriminalitätslage ; Tschechische Republik ; Prävention ; Jugendbande ;  Gewalt ; Drogenkriminalität ; 
Arbeitslosigkeit 

• Freier Suc hbegri ff (Desk riptor) Au fna hme in den COD -Thesaurus (Bl<A) wird vorgeschlagen 



Die Erfordernisse der Kriminalprävention in Wohnquartieren mit besonderem Erneuerungsbedarf, dargestellt 
am Beispiel der Ahornstraße in Frankfurt a.M.-Griesheim 

Re ferent :  Krimi na lrat Manfred B a u e r , Polizeipr äsidium Fra nk furt a .M. 

Ei n sozia ler B rennpu nkt der Stadt Frank furt a.M . besch ränkt sich auf wenige Blocks des sozialen Wohnungsbaus. 
Anzutre f fen  si nd hie r Droge npro bleme und sozia le (insbeso nde re aus lände rspezi fische) P ro bleme sowie ei ne 
übe rdurchschnittliche Krimina lit ät srate. Die Anwoh ner und die Beh örde n - auch die Po lizei - hatte n sich bereits 
i n  ei ne festge f ügte Rolle nvertei lu ng eingewöh nt. Erst nach ei nem Tötungsdelikt zum Nachtei l ei nes 19jährigen 
Anwoh ners fande n sich die Beh örde n zu umfasse nde n sozial p räventive n Maßnahmen bereit , die sie dezentra l u nd 
i nterdiszip li när i n  Ang riff nahmen. Auch auf Seiten .der Bevölkeru ng war nach dem Schock des T ötu ngsdeliktes 
eine Welle der Be reitscha ft zu versp üren, zusammen mit de n Behörde n an  eine r  Ver besseru ng de r Situatio n zu 
ar beite n. Aus Sicht des Projektes Ahor nstraße hat sich hervo rrage nd bew ährt, daß die Po lizei nicht nur als 
Mah ner u nd I nformationsquelle die nte , so ndern aktiv vor Ort mitgewi rkt hat. W ünsche nswert w äre a llerdings, 
diese Einbi ndung im Rahme n de r Seku nd ärpräve ntio n g rundsätzlich zu i nstitutiona lisie re n. Die Fra nk furter 
Po lizei hat sowohl ze ntra l a ls auch deze ntra l Strukturen gescha ffe n, die diesem Ansp ruch zumindest i n  Teile n 
e ntgege nkommen. In  de n sachbear beitende n O rganisatio nseinheiten vo n -S- und -K-versehen speziel l ausge bi lde 
te Juge ndsachbea rbeite r Dienst . Zwei Beamte sind im Rahme n des Projektes B J K  (Bekämp fung der Juge nd 
krimi na lität) eingesetzt sowie zwei hauptamt liche Juge ndkoordinatore n, die , u nterst ützt vo n vier aus ländischen 
Angeste llte n (T ürke n u nd Ma rokka ner), versuchen, ko ntrap roduktives Vorgehe n von Polizei ,  Justiz , Schule ,  
Sozialarbeit usw . zu ve rmeide n. 

Suchbegri ffe : Fra nk furt am Main; Krimi na lpräve ntio n; Jugendkrimina lit ät ;  Auslände rkrimina lit ät ;  Sozial 
p räventio n (Stadttei la rbeit); Finanzierung ;  Zusamme narbeit ; Po lizei ; Sozia lbeh örde ; Justiz ; 
Bevölke ru ng ;  Sozialpolitik 

Die sichere Stadt 

Re fere nti n: D r. A ntje F 1 a d e , Wisse nscha ft liche Mitarbeiterin am I nstitut Wohne n  u nd 
Umwe lt ,  Fo rschu ngseinrichtu ng des Landes Hesse n u nd der Stadt Darmstadt 

Die siche re Stadt ist eine Stadt , i n  de r K rimi nalität und Krimi na litäts furcht se lte ne Ereignisse s ind. Ausge be nd 
vo n den Er fah ru nge n mit G ro ßsiedl unge n der 60e r und 70er Jahre i n  Westdeutsch la nd , war die Hypothese , daß 
die ostdeutsche n G ro ßsied lunge n unsichere Stadttei le si nd. Drei G roßsied lunge n i n  de n neuen Bundes ländern 
wurde n im Hinblick au f Kriminalit ät und Unsicherheitsgef üh le der Woh nbevölkerung u ntersucht . Die Ergebnisse 
waren u .a. : I n  zwei der Sied lunge n sind die Krimi nalit ätsrate n, gemesse n am Niveau de r Gesamtstadt, eher 
u nterdurchschnittlich. Es gi bt kei ne auffä llige Krimi na lit ätsfurcht auch we nn einige a ls bed roh lich empfunde ne 
Orte auszumache n ware n. In  z wei der Siedlunge n m öchte n 40 bis 50% de r Bevölke rung wegziehe n. Das letzte 
Ergebnis deutet auf ei ne m ögliche E ntwicklu ng diese r Sied lunge n hin, der es vorzubeugen gilt. 

Suchbegri ffe : K rimi na lp räve ntio n; Stadt ; Stadtentwicklung ; Krimi nalit äts rate ; Untersuchu ng ;  Sicherheitsgefüh l; 
Sicherheitsp la nu ng 

Bedeutung der Kriminalprävention für den Wirtschaftsstandort Deutschland 

Refere nt : Pete r W a 1 t e r , E rs te r  K reisbeigeo rdnete r Kreis Of fenbach 

Para lle l  zu einem gew altigen St ruktu rwa ndel we rde n e rhebliche Schäde n du rch Krimina lität für de n Wi rtschafts 
stando rt ('eco nom ic att ractive ness ') Deutsch la nd ko nstatiert. Stra ftate n (Über fälle ,  Erp ressung , Sabotage , 
Produktpirate rie etc .) verursache n di rekte Schäde n u nd Wett bewerbsnachtei le durch e rh öhte n Sicherheitsauf
wand. Indirekt wirke n sie durc h Beeint rächtigu nge n de r Lebe nsbedingu nge n des Perso na ls u nd des Image eines 
Sta ndorts. Umfrageergebnisse n zu folge steigt die negative Fremdeinschätzu ng z.B .  des Rhein-Main-Gebiets, 
mit bedi ngt durch de n Einf lu ß  der Medien, mit der Entfer nung vom Ort. Die krimina lpo lit ische Auseina nde rset 
zung mit andere n a ls de n t raditio ne lle n Lösungsstrategien ist noch beg renzt. Politik , Ve rwaltung , Sicherheits 
behörden u nd Wi rtschaft m üssen sich aus gemeinsamer Interessenlage a ls Part ner i n  de r Abwehr de r durch 
Kriminalit ät d rohe nde n Gefahre n  verstehe n. Damit d ie Tei le nicht nur i n  sich , sonde rn auch zusamme n 
funktioniere n, ist ei ne I nfrastruktur für die Kommunikation und Kooperatio n der verschiede ne n  Beteiligten auf 
lokaler E be ne notwe ndig , z .B. in  Fo rm von Krimina lp räve ntiven R äte n oder Arbeitsgruppe n. 

Suchbegrif fe :  K riminalität; Wirts cha ftssch ädigu ng ;  Wi rts chaft ; Krimina lpolitik ; Pr äve ntio nsst rategie ; Ko 
operatio n; Krimina lpräventiver Rat 
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Die Bede�tung der Kriminalprävention für den Wirtschaftsstandort Deutschland • (Mit-)wirkungsmöglichkeiten · , 1 
der Wirtschaft 

Ref erent : Präs ide nt Ber nhard E n n i n g , Ze ntralverba nd Deutsches Kraftfah rzeuggewerbe, 
Vors it ze nder "Juge nd in Arbe it e .V .", Reckl inghause n 

Der Vere in " Juge nd in Arbe it e.V ." wurde im Jul i 1990 in Reckl inghause n vo n Vertreter n der W irtschaft als 
I nstrume nt gegen die hohe Juge ndarbe itslos igke it gegr ündet. Mitgl ieder bzw. Kurato riumsmit gl ieder s ind nebe n 
zahlre iche n Unter nehmen das Arbeitsamt Reckl mghausen, der E inzelha ndelsverba nd Ruhr-Lippe e.V., d ie 
Kre ishandwerkerschaft , d ie I nnu ng des Kfz-Gewerbes, der D G B  u.a .m. Vereinszweck ist insbesondere d ie 
E inr ichtung e iner Kooperat ionsste lle ,  d ie als Gesprächspart ner arbeitslosen oder vo n Arbeitslos igkeit bedrohten 
Jugendl iche n u nd ju nge n Erwachsene n  zur Verf ügu ng steht und Hilfestellu nge n zur I nte grat io n  in de n Arbeits 
markt b ietet. I n  Reckl inghausen gibt es jährl ich ca . 100 Jugendl iche , d ie nach der Schulpfl icht weder e ine 
Ausb ildung noch e ine Arbeit beginnen. Der Vere in hat vo n Anfang an  e ine n "street worker " beschäft igt, der s ich 
gezielt um d iese Juge ndl ichen kümmerte u nd sie ansprach, um s ie so f ür e in geregeltes Arbe itslebe n zu inter 
ess ieren. Se it 1990 ko nnte n somit rund 300 Juge ndhche erfaßt werde n, von de nen 230 d ie H ilfsangebote des 
Vere ins a nnahmen. Rund 70 Jugendl iebe n konnte nicht gehol fen werde n, we il s ie s ich nicht haben he ffen lassen. 
D iese Arbeit konnte nur im Rahmen e iner f unkt io nierende n Kooperat io n  m it der Berufsberatu ng des Arbe its 
amtes, de n Schulen, We iterb ildu ngsträger n und de n Betr ieben in Reckl inghausen u nd Umgebung gel ingen. So 
wurde n z.B .  Ausb ildungs- u nd Prakt ikumsplät ze vermittelt und Mögl ichkeite n der Berufs findung aufge ze igt. 

Suchbegr iffe :  Krim inalpräve nt ion; Arbeitslos igkeit ; Jugendl icher ;  S tree twor ker ; Ju ge ndh ilfe ; Juge ndarbe it 
( Jugend m Arbe it e.V .) 

Korruption als Beispiel für ein gemeinsames Präventionsanliegen in Wirtschaft und Verwaltung 

Re fere nt :  Kr im inald ire ktor Roland D e s  c h ,  Pol ize i-Führungsakadem ie 

Korru pt io n ist e in schle iche ndes Übel. Wenn auch e ine Zu nahme heute nicht e indeut ig bew iesen werden ka nn, 
ist aucn vor dem H inter grund der Gefahren durch d ie Or ganis ierte K riminal ität zu be f ürchte n, daß e in Bode n 
besteht, au f dem Korrupt ion  gedeihe n kann. D ie entstehende n Schäden s ind nicht nur mater ieller Art, d ie 
immater ielle n Schäde n bedrohe n Staat, Geme inschaft und Gesellschaft sow ie d ie Wirtscha ft. Es kommt daher 
beso nders darauf a n, nebe n e iner funkt io nierende n Strafver folgung, d ie jedoch nur am Symptom kur iert, 
Korrupt ion zu verh inder n. Nebe n e iner mehr tech nischen Korrupt io nspräve nt ion  kommt dabe i der ethisch-sozia 
le n Kompo ne nte e ine besondere Bedeutung zu. Es muß Z iel und Le itb ild von ö ffe ntl icher Verwaltung u nd der 
W irtschaft se in, fre i von Korrupt io n zu sein. 

Suchbegr iffe :  Korrupt io n; Präve nt io n; So zia leth ik 

Gewalt im sozialen Kontext der Schule 
- Empirische Problemanalyse und schulpädagogische Präventionsansätze 

Re fere nt :  Dr .rer . soc ., D ipl.So z.W iss. Heinz Günter Hol tappels, 
I nst itut f ür Schulentw icklungs forschung ( I FS)  der Univers ität Dortmu nd 

E ine Repräsentat iv -Stud ie der Univers ität B ielefeld u ntersucht der ze it Ausmaß u nd Formen von Gewalt be i 
Schüler n a n  Schulen der Se kundarstufe I in Abhä ngigke it von so ziale n Bed ingungsfa ktoren im schul ischen u nd 
außerschul ische n Umfeld und Persö nl ichke itsmerkmale n der Schüler . D ie Täter - u nd Opferangabe n verdeutl i
che n, daß häufige Gewalthandlunge n  nur vo n e inem zahle nmäßig kle ine n Ante il der Sch ülerschaft be ga ngen 
werde n. Währe nddesse n werde n gele ge ntlich vor komme nde Gewalthandlu nge n vo n e iner deutl ich höheren Zahl 
vo n Sch üler n  zuge gebe n. Nach weitgehe nd übere inst imme nder Wahr nehmung vo n Schüler n u nd Lehrer n  stehe n 
a n  der Sp itze der beobachteten Gewaltha ndlunge n  nicht spektakuläre Schlägere ie n, sonder n rsych ische A ngr iffe, 
besonders verbale Aggress io ne n. I nsgesamt deutet d ie Verbre itung vo n Schülergewalt darau h in, daß gewa lt för 
m ige Verhalte nswe isen und E instellungen in e inzelnen Schulen u nd best immte n Sch üler gruppen durchaus e in 
ernst zunehmendes Schulproblem darstelle n. Erste Zusamme nhansanalysen ze igen, daß e in von Zuwendu ng u nd 
kommu nikat iv -demokrat 1schem Erziehungsst il geprägtes Famihe nkl ima Gewaltb ildung u nd Gewalthandel n 
m indert, e in restr ikt ives Erziehu ngsverhalten der e lter liche n Stre nge sow ie gewa ltb il ligende Werte und Normen 
der Freundescl ique n dagege n  Gewalt hervorbringt. I n  ebe nfalls star kem Maße nehmen Faktoren der schul ischen 
Lernkultur u nd des Soz1a lkl imas E influß: E ine Ler numwelt m it we ni_g lebe nsbe zo ge nen u nd schüleror ie nt ier te n  
B ildungs inhalte n u nd Unterr ichtsverläu fen be günst igen ebe nso phys ische und psych ische Gewaltha ndlunge n  in 
der Schule w ie hoher Le istungsdruck, niedr ige Erfol gschance n, mangel ndes päda gog isches Bemühen der Lehrer 
und ger inge I nte grat ion  in der Ler ngruppe. Insbes ondere aber sche ine n restr ikt ives Lehrerverhal te n  u nd so ziale 
Et ikett ierung in Schule n gewalttät iges Verhalten zu verstärke n. D ies verweist auf schulpädago gische Prävent io ns 
ansät ze, d ie d ie Ler n- und Er ziehungsqual ität der Schule im Unterr icht und in e mem sozialerzieher ischen 
Schulleben verbesser n. Vor allem s ind Ansät ze zur Verme idung von Schulversa ge n, der Schulraumgestaltu ng, 
geme inschafts fördernde Projekte , Konflikttra inings und soziales Ler ne n  sow ie vo n al le n  Schulmit gl ieder n 
geme insam a kt zept ierte Verhalte nsre gelu ngen ange zeigt. 

Suchbegr if fe :  Präve nt io nsarbe it ;  Prävent io nsf orschung; Schüler ; Gewalttät igke it ;  *Konflikttra ining 

* Fre ier Suchbe gr iff (Deskr iptor ) Auf nahme in den COD-Thesaurus (BKA) w ird vorgeschla gen 



Prävention im Schulunterricht 
Das Projekt "PIT" (Prävention im Team) 

Referenten: Kriminaldirektor Jürgen S i e v e r s , Landeskriminalamt Kiel 
Dieter B e c k e r , Institut für Praxis und Theorie der Schule in Schleswig-Holstein 

PIT (Prävention im Team) ist ein Programm für Kriminalprävention in Schulen, das Pädagogen, Polizisten und 
Psychologen einer Arbeitsgruppe des Rates für Kriminalitätsverhütung Schleswig-Holstein gemeinsam für 7. 
Klassen allgemeinbildender Schulen entwickelt und erprobt haben. Neben dem vordergründigen Ziel der 
Straftatenvorbeugung zielt PIT auf Persönlichkeitsbildung und Verbesserung des konkreten Zusammenlebens in 
der Klasse. Dafür ist Wissensvermittlung zu den alternativen Themen Diebstahl, Gewalt und Sucht der Einstieg, 
dem Diskussionen, Übungen, Rollenspiele und Absprachen zum miteinander Leben folgen. Schule und Polizei 
gestalten PIT abgestimmt und in miteinander verzahnten Unterrichtsteilen. Das Programm zeigt Verknüpfungs
möglichkeiten zu anderen Programmen und Informationen auf. Die Rückmeldungen aus einem Testlauf sind sehr 
positiv. Nach Auswertung der Evaluation ist eine schrittweise Einführung in Schleswig-Holstein in den Schuljah
ren '97 und '98 vorgesehen, Die Schülerinnen und Schüler erleben ein Team von verschiedenen Persönlichkeiten 
mit sehr verschienenen Berufserfahrungen. Sie lernen, daß die Arbeit an gesellschaftlichen Problemen nicht zu 
"Lösungen" führen kann, sondern zu einer Suche nach dem Umgang mit grundsätzlich offen bleibenden Fragen. 

Suchbegriffe: Kriminalprävention; Schule; Rat für Kriminalitätsverhütung; Schleswig-Holstein; Soziale 
Kompetenz; Glaubwürdigkeit (gegenüber Jugendlichen); Kooperation (im Zusammenleben) 

Geschichte und Arbeitsweise der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften 

Referent: Wilfried S c h n e i d e r , Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, Bonn 

Rechtsgrundlage für die Einrichtung der Bundesprüfstelle ist das "Gesetz über die Verbreitung jugendgefähr
dender Schriften" (GJS) ,  das am 14. Juli 1953 in Kraft trat. Meinungs- und Pressefreiheit (Art. 5 GG) finden ihre 
Grenzen, wo andere gleichrangige Rechte verletzt werden könnten, hier geht es um den Schutz von Kindern und 
Jugendlichen vor Medien, die ihren sozialethischen Reifungsprozeß (und damit das Recht auf freie Entfaltung 
der Persönlichkeit) negativ beeinflussen könnten. Sozialethische Desorientierung kann Grund einer Indizierung 
von Schriften, Videofilmen, Computerspielen, CD's o.ä. sein, wenn Inhalte z.B. die Menschenwürde verletzen, 
Gewalt, Krieg, Nationalsozialismus, Drogenkonsum verherrlichen oder verharmlosen, die grundlegenden Wert
und Zielvorstellungen der Verfassung oder internationale Verpflichtungen in Frage stellen. Das Indizierungsver
fahren beginnt in der Regel im örtlich zuständigen Jugendamt. Geprüft wird grundsätzlich erst nach Erscheinen 
der 'Schrift' auf dem Markt. Wenn zwei Drittel der zwölf ehrenamtlichen Beisitzer/innen eine Jugendgefährdung 
bejahen, erfolgt die Indizierung mit der Wirkung bestimmter Verbreitungsbeschränkungen. 

Suchbegriffe: Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften; Menschenwürde, Grundrecht; 
Meinungsfreiheit; Pressefreiheit; Zensur; Jugendmedienschutz; Jugendamt; Jugend
gefährdung; Gewalt; Rechtsradikalismus 

Schule und Kriminalprävention 
- Initiative Gewalt-Verzicht im Fernsehen 

Referenten: Dipl.-Psych. Kurt A R i c h t e r , Dipl.-Psychologe und Pädagoge Dr. Josef Hanel, 
Schulpsychologischer Dienst der Stadt Detmold, 
Kriminalhauptkommissar Ulrich A s m u s , OKD als Kreispolizeibehörde, Detmold 

Die Initiative Gewalt-Verzicht 1m Fernsehen wurde 1992 von dem Diplom-Psychologen und Psychotherapeuten 
Kurt A Richter in Detmold gegründet. Gestützt auf Befunde vor allem der (Anti-) Gewaltkommission der 
Bundesregierung und auf Erfahrungen der Schulpsychologie und Pädagogik sind zentrale Forderungen: ver
antwortungsbewußter Umgang mit der Darstellung von Gewalt im Fernsehen (Quantität und Qualität), effekti
vere Durchsetzung bestehender gesetzlicher Regelungen , Verzicht auf die Ausstrahlung indizierter Filme und 
auf Werbung im Kontext von Gewalt und menschlichem Leid, intensivere medienpädagogische Maßnahmen in 
Elternhaus, Kindergarten und Schule. Eine Unterschriftenaktion (Übergabe 1994 an die zuständige Bundes
ministerin) spiegelt große Betroffenheit der Bevölkerung, Elternvertreter und Fachwelt wider. Unterstützt wird 
die Initiative u.a. vom Arbeitskreis kommunaler schulpsychologischer Dienste des Deutschen Städtetages und 
vom Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, z.B. in Ausgestaltung des Präventionserlasses vom 
18.8.1993 durch die Kreispolizeibehörde Detmold. 

Suchbegriffe: Anti-Gewalt-Kommission; Medienforschung; Medienwirkung; Mediengewalt; Medienpädagogik; 
Gewaltdelikt; Gewaltursache; Prävention; Schule; Psychologische Beratung; *Präventionserlaß; 
*Kriminalkommissariat; Vorbeugung 

• Freier Suchbegriff (Deskriptor) Aufnahme in den COD-Thesaurus (BKA) wird vorgeschlagen 



Zwei Modelle aus der Medienarbeit der Bundeszentrale für politische Bildung 

Re feren t: U llrich A 1 1 w a r d t , Bundeszentrale für po li tische Bi ldung, Bonn 

Poli tische Bi ldungsarbei t muß nach neuen We gen suchen , um heu tigen Ansprüchen zu genügen. 81 % der 
Kinogänger sin d zwischen 14 und 29 Jahren a lt und s te llen am Lernor t Kino eine besonders in teressan te 
Zie lgruppe dar .  Die Serie KIN O  SP E ZIAL (Themenbeispiel : Rausch und Reali tät) weis t hohe Verans tal tun gs 
und Besucherzah len auf und wird je nach Thema mi t wechselnden Par tnern durchge führ t  ( Bi ldungseinrich tungen, 
Kinderschu tzbund, Po lizei e tc. ). Das Kino wird so zu einer Un terha ltun gs -, Kommunika tions -und Bi ldungss tätte. 
APR OP OS is t ein Mediensys tem , das Kurzvideos und Prin tma teria lien zur po litischen Bi ldung kombinier t und 
sich vorwie gend an jugendliche A dressaten wende t. Die Bundeszentra le is t Auftraggeber der Pro duktion, sicher t 
sich mi t der Finanzierung eines Sockelbetrages die nicht gewerbliche Nutzung und s ta tte t in einem mehrs tuf i gen 
Ver tei lun gsver fahren zunächs t die mi t ihr kooperieren den Ver leihs tellen aus. 

Suchbe griffe : Informationsgesellschaf t; Medienpädagogik ; Zielgruppe ; D ro genpräven tion ; Video film; F inanzie 
rung; Poli tische Bi ldun g 

Zur Früherkennung krimineller Gefährdungen 

Referen t: Minis terialra t Dr . Rüdi ger W u I f , Justizminis terium, Baden -Württemberg 

Kriminologischer Aus gangspunk t und Erkenntnisquelle is t die Tübinger Jungtäter-Vergleichsuntersuchung von 
Prof . Göppinger und Mi tarbei tern. In dieser Un tersuchung werden fünf Syndrome vorges tel lt : das Syndrom 
fami liärer Belas tungen , das sozio -sco lare Syndrom, das Syn drom beru flicher Angepaßthei t, das Freizei t- Syndrom 
und das Kon tak t-Syndrom. Mit diesen Syn dromen haben El tern, Lehrer, Ausbilder, Mi tarbei ter in Jugendämtern 
und Jugen dheimen , in der Jugendgerich tshi lfe sowie Jugendsachbearbei ter bei der Po lizei differenzierte Möglich 
keiten , kriminel le Ge fährdungen frühzei ti g  zu erkennen. Diese Syndrome bie ten zugleich Ansätze für geeigne te 
sozialpäda go gische Interven tionen. An gesich ts eines Übergewich ts von Forschungen zum Makrobereich der 
Kriminologie soll ten vermehr t kriminolo gische Untersuchungen ers tel lt wer den , die den Täter in seinen sozialen 
Bezü gen in den Mi ttelpunkt s tellen . 

Suchbegriffe :  Fami lienerziehung; Freizei tverha lten ; Kontak tfähi gkeit ; Leistungsver hal ten ; Soziale Herkunft; 
Soziales Milieu ; Sozialverhal ten ; K riminali tätsgefähr dung; K ind; Ju gendlicher ; Auffälli gkei t ;  
S tra ffälligkei t; Früherkennung; Krimino gener Fak tor 

Zu präventiven Wirkungen der freien Straff'alligenhilfe 

Re ferentin : Dip l.- Soz. Ka trin J o s t ,  F R EI E  HI LF E  BERLIN e.V., Ge fährde ten und Straf fälli genhilfe 

Die ei gens tän di ge Ro lle und besondere Charakteristik freier S tra ffäl li genhilfe innerhalb der S tra frech tspflege hat 
eigene präven tive Wirkun gen . Koopera tion, Verne tzung und Einmischung bis hin zur poli tischen Ebene sind 
notwendi g  für ein nachhaltig resozia lisierendes Hande ln ,  welches über die klienten-in divi due lle ,  phänomenolo gi 
sche Ebene hinaus geh t  bis hin zu systemischem Agieren. Da eine erfolgreiche Stra ffälli genhi lfe die bes te 
Vorausse tzun g für nachhal ti ge Prävention is t, müssen a lle gese llschaftlichen Ressourcen in den Resozia lisierungs 
prozeß eingebunden wer den : von Privatpersonen über flankierende Projek tangebo te bis zu s taa tlichen Ein 
rich tungen. Ein ganzhei tlicher Betreuungs- und Bera tungsansa tz ermöglicht, per durchgehen der Hi lfe lebens 
lageorientier t zu hande ln und damit verschiedene Ansätze für Problemlösungen un d flankierende sekundäre und 
ter tiäre Präven tionsmaßnahmen in Gang zu setzen. Der zunehmende staa tliche Rückzu g aus der Verantwor tung 
für die gese llscha ftlichen Ursachen von Kriminali tät und die Fol gen von S trafhaf t muß ges topp t und öffen tlich 
gemach t wer den. Wir benö tigen einen zei tgemäßen, kons truktiven Um gang mi t S tra ffälligkei t, dami t gelungene 
Resozia lisierung zugleich auch wirksame Prävention is t. 

Suchbegriffe : Kriminalpräven tion ; S traffälli genhi lfe ; Resozia lisierun gs rna ßnahme ; Projekt ;  G efährdun g; 
Präventionsmaßnahme 



Servicebüro für Täter-Opfer-Ausgleich und Konfliktschlichtung 

Referent : G erd D e 1 a t t r e , TOA Servicebüro, Bo nn 

Anges ichts d erz eit iger ges ellscha ft lich er und wirts cha ftlicher Bed ingu ngen ist d ie Wirku ng d es Täter -O pfer 
Ausgleichs (TOA)  wie d ie a ller Programme und Maßnahm en der Krimina lprävent io n zu r elat iv ier en. In d iesen 
Grenz en wirkt d er TOA a ls P lattform für Lerner fahru ngen prävent iv vor a llem in folgend en R ichtungen: 
R eduz ieru ng der Krimina litäts furcht und der Unzu friedenheit mit der Jus tiz, a nd er er Umga ng m it Ko nflikt en 
(Streitku ltur), Verh inderu ng weiterer Eska lat io n, Entkräftung von Neu tra lis ierungsstrat egien, Normverdeut li
chu ng oh ne St igmat is ieru ng. D ie Z iele er fordern eine Gesta ltung der Kommu nikat ion, in der v iel üb er Verha lt en 
nachgedacht u nd reflekt iert werd en kann. 

Suchbegr iff e: Prävent io n; Prävent iv wirku ng; Gewa lt ; Kr im ina litäts furcht ; Ko nflikts ch lichtung; Ko nfliktb ewält i
gu ng; Tät er- O pfer -Ausgleich 

Stratrlilligenhilfe und Kriminalprävention 

Refer ent : Th eo R e n s m a n n , Leiter des D BH-Projekts Re-Akt io n, Vr eden 

Das Projekt R e-Akt io n  au f G ewa lt durch Ju gendh ilfe und Stra ffä lligenh ilfe, eine vom Bundesm inister ium für 
Fam ilie, S enior en, Frauen und Ju gend finanz ierte Modellmaßnahm e mit Schwer pu nkt in Sachsen- A nha lt, ist ein 
Fortb ildungs - u nd Beratu ngsd ienst in d er Trägerscha ft des Bildungswerks d er D eutschen Bewährungsh ilfe. Er 
bez ieht s ich inha lt lich u.a. auf Gewa lt u nd extrem ist isch e  Orient ierungen in einem soz ia len Brennpu nkt vo n 
Halb erstadt. Init iiert wurde ein Arb eitskreis Prävent io n, der struktur elle Verä nd eru ngs proz ess e a nstrebt u nd 
dabei d ie Bürger a ls Mit gesta lter d es Gemeinwes ens einbez ieht (vor a llem : E lter nvertr eter, d ie S chu le a ls z entra le 
Inst itut io n d es Stadtt eils, K inder u nd Jugend liche). D ies e 'K rimina lprävent io n vo n u nten' wird v erstand en a ls 
durch gä ngige u nd z ielor ient iert e Kommunikat ion  u nd Kooperat ion  vo n Bür ger n, Verwa ltung, gesells cha ftlich en 
E inri chtungen u nd Trägern d er Jugend - u nd Stra ffä lligenh ilfe. D ie Rolle des Arb eitskreis es Prävent io n im 
Gesamtsyst em ist d ie d er Beratung u nd des Projektma nagements. 

Suchbegr iff e: Jugendh ilfe; Kommu na le Kr im inalprävent ion; Prävent io ns projekt ; Bewähru ngsh ilfe; Projekt 
management ;  Gewa lt bekämpfung; *Soz ia ler Brennpu nkt ; Sa chs en-A nha lt ;  Ger ichtsh ilfe; 
Stra ffälligenh ilfe; Freie Stra ffä lligenh ilfe 

Die polizeiliche Kriminalprävention in Deutschland 

Refer ent : Kr imina lo berrat Georg K r i e n e r , La ndeskr im ina lamt N W, Düss eldor f 

D ie Kommiss io n  Vorb eu gend e  Kr im ina litätsbekämpfung (KVK)  ist ein Bu nd-Länder grem ium, welch es für d ie 
po liz eilich e  Krim ina lprävent io n Ko nz epte  entwick elt u nd d ie Akt ivitäten in d iesem Bereich koord iniert. S ie d ient 
auch a ls po liz eiliche Ans prechstelle für Ext erne, wie Industrie und Int eress enverbä nd e. D ie Au fgabenbereich e  
s ind au f d ie Mit glieder der K VK v ert eilt. D ie KVK ist eingebu nden i n  eine s ich wa nd elnde  Gr em ienstruktur. D ie 
Krimina lpräv ent ion in Deuts ch land ha t s ich im Lau fe d er Zeit verä ndert. H eut e wird das 
S chwer gew icht m ehr au f eine Verä nd eru ng kr imina litäts fördernder St rukturen ( Ursachenb ekämpfu ng) gelegt a ls 
in eine auss ch ließlich e  Reduz ierung vo n Tatgelegenh eit en. Daraus ergibt s ich auch d ie Notwend igkeit k rimina l
prävent iver Gr em ien. D er gesa mt gesellscha ft lich e Ansatz der Kr im ina lpräv ent io n fordert po lit is che Verantwor 
tu ng u nd E ntsch eidu ngen, aber auch To lera nz im Umgang m iteinander, beso nd ers in dem R ingen um d ie 
r icht igen kr im ina lpräv ent iven Wege. 

Such begr iffe: Kommiss ion  Vo rbeugende Krim ina litätsb ekämpfung; Kr im ina lprävent io n; Gesells cha fts po lit ik ;  
Spez ia lprävent io n (Gr em ienstruktur ); Kr im ina lpräv ent iver Rat ; Kr im inalpo lit ik 



Kick - Sport gegen Jugendelinquenz 

Re feren ten : Kriminalha up tkommissa r Eckha rdt  L a z a i , Be rlin 
Dipl .- Päd. Thomas M a r t e n s , Vel ten 

Das K ICK-Projek t wu rde 1991 gemeinsam v on de r Sportjugend Berlin und de r Be rliner P olizei geg ründe t. 
Wegen des E rf olges dieses M odellve rsuchs wurde das Projek t 1993 durch das P rogramm "Jugend mi t Zu 
kunf t" ausgewei te t. Ausgehend v on zu beobach tenden Tendenzen zunehmende r Gewal tbe rei tscha ft und de 
linquenten Ve rhal tensweisen bei 14 - 19jährigen Jugendlichen, will das K I C K -Projek t p ri inärpräventiv mi t 
Sportangeb oten und sozialpädagog ischen Methoden einem Abglei ten v on Jugendlichen in die K riminali tä t  
en tgegenwi rken. D a  das Auslösem oment delinquente r  Ve rhal tensweisen überwiegend Langeweile, F rus t, 
Aggressionen und/ode r Orien tie rungs- bzw. Pe rspek tivl osigkei t sind , s treb t  K IC K  an, Jugendliche zu einer 
sinnvollen F reizei tges tal tung hinzu führen . Dabei is t de r Sport ein wesen tliches Medium, zumal e r  eine de r 
beliebtes ten F reizei tbeschäf tigungen v on Kinde rn und Jugendlichen is t. Durch die enge und k oope ra tive 
Zusammena rbei t zwischen Polizei und Soziala rbei t vor O rt k önnen s traf fällig gewordene Jugendliche nach 
Abschluß des E rmi ttlungsve rfah rens von den vernehmenden Beam ten f rühzei tig an das K IC K -P rojek t her
ang'e f üh rt und du rch eine "sanf te" Organisa tionsform für eine ak tive und sinnv olle F rei zei tges tal tung sen 
sibilisiert we rden. 

Suchbegrif fe :  P räven ti onsprojek t; Sport; F reizei tges tal tung ; F reizei tpädag ogik ; Zusammenarbei t; Polizei S o
ziala rbei t; P rimärp räven ti on ; S traf fälliger; Jugendlicher; Gewal tbe rei tschaft; Perspek tivlosig 
kei t 

Modeme kriminalpräventive Öffentlichkeitsarbeit in der Polizei und Kommunale Kriminalprävention 

Refe ren t: K riminal ra t  Th omas R ü t t 1 e r , Geschäfts führe r  de r P rojek tlei tung K riminalpolizeiliches 
Vorbeugungsp rog ramm des Bundes und de r Länder, S tu ttga rt 

Das K riminalpolizeiliche Vorbeugungsp rog ramm des Bundes und de r Länder (KP VP) sieh t sich sei t seinen 
A nfängen in der P flich t, die Konzep tion zu hin te rf ragen und gegebenen falls zu ak tualisieren, um Ve rände run 
gen der Rahmenbedingungen, des (polizeilichen) Selbs tvers tändnisses, des S tellenwe rts der P rävention e tc. 
Rechnung zu tragen. Die zunehmende Bedeu tung der K riminalpräven tion als gesamtgesellscha f tliche Aufgabe 
und ihre rasan te En twicklung, k onkre tisie rt in Ak tivi täten im Be reich de r k ommunalen Kriminalprävention, 
e röffnen M öglichkei ten eine r neuen Ein ordnung de r p olizeilichen Kriminalp räven tion in das Gesam tsys tem .  
Sie beinhal ten zugleich die Chance eine r In tensivie rung de r Bem ühungen und eine r S teigerung der E rfolgs 
wahrscheinlichkei t. 

Suchbegri ffe :  K riminalpol izeiliches Vorbeugungsprogramm ; Öffen tlichkei ta rbei t; K riminalpräven tion ; 
K ommunale K riminalp räventi on ;  Polizeikul tu r; Motiva tion 

Zwischen Öffentlichkeitsarbeit und Repression: Praxis und Perspektiven polizeilicher Präventionsarbeit 

Re ferent: Minis te rialdi rigen t J örg Z i e r  c k e , Lei ter de r 
Polizeiab teilung im Innenminis te rium des Landes Schleswig -Hols tein, Kiel 

P olizeiliche P räven tion is t - ve rha ltens orien tie rt oder  siche rhei ts technisch - im Grundsa tz nach wie v or nur 
auf die Reduzierung v on Tatgelegenhei ten, als o auf Sekundärp räven tion , ausge rich te t. Neben den f rühe ren 
Sachwal te rn p olizeiliche r K rimina lpräven tion haben sich au f un te rschiedl ichen Ebenen Fachleu te ge funden, 
die sich tiefg reifend mi t dem Phänomen der Kriminalp rävention beschäf tigen. Hie rbei bedarf es im Hinblick 
auf den gesam tgesellschaf tlichen P räven tionsansatz für die polizeiliche P räven ti onsa rbei t eines in teg ra tiven 
Gesamtk onzep ts, das p olizeiliche und k ommunale K riminalprävention ve rein t. Ziel mu ß es sein , den Aufbau 
und die Verbesse rung k ommunaler S truk tu ren im Bereich de r Wirtschaf t, des Sozialen und der Kul tu r  im 
Hinblick auf neue Partnerschaf ten und die Verne tzung vorhandene r Dienste im Sinne v on p rimärer, sekundä
re r und te rtiäre r  Kriminalp räven ti on auch durch die und mi t Hilfe de r Polizei zu förde rn . Polizeiliche P räven 
tionsa rbei t muß sich in de r P raxis k on zentrieren auf p rof essionelle regionale Öffentlichkei tsa rbei t, In tensivie 
rung de r Informa tionsvermi ttlung zu r K riminali tätsentwicklung und zu p räven tiven Gegenmaßnahmen, auf 
angepaßte siche rhei ts technische Be ra tung, auf m obile/aufsuchende P räv en ti onsa rbeit in B rennpunk tbe reichen, 
auf in tegra tiv ausge rich te te Ve rkeh rspräven tion sowie auf Initia tiven zu r Ve rne tzung der fü r den Be reich de r 
P rimärpräven ti on originär Ve ran tw ortlichen und sich dami t selbs t als in teg ra tive r Bes tand teil k ommunale r 
P räventi on beg reifen. 

Suchbegri ffe: K riminalp räven tion ;  Präventi cmsa rbei t (Präven tionsbeauf trag te) ; Präventionsansa tz; K om 
munale K riminalp rävention ;  Of fen tlichkei tsa rbei t; Ve rkehrse rzieh ung ; *Polizeien twicklungs 
k onzep t (region al) ; Schu tzauftrag 

• Freie r Suchbeg riff (Desk rip tor) Aufnahme in den COD -Thesau rus (BK A) wi rd v orgeschlagen 



Berlin, den 30 . Mai 1 9 9 6  

An den 
Präsidenten der Polizei-Führungsakademi e 
Herrn Dr . Rainer Schulte 
Post fach 4 8  0 3  53  

4 8 0 8 0  Münster 

Sehr geehrter Herr S chulte , 

den Deutschen Präventionstag, den Sie gemeinsam mit der 

Deutschen Sti ftung für Verbrechensverhütung und Straf
fälligenhilfe und der Kriminologi schen Zentralstelle 

veranstalten , begrüße i ch nachhaltig . Kriminalität i st 

kein Naturereignis , auch wenn wir s ie niemals  ganz aus

schalten können . Um so mehr gilt e s ,  neben den Anstren

gungen z ur Aufdeckung von Straftaten s i ch mit Nachdruck 

für die Kriminalitätsvorbeugung einzusetzen . Dabei s ind 

wir alle gefordert , die Polizei  ebenso wie j eder ein
zelne Bürger . 

Für die Stabilität in unserer Gesellschaft ist es  

notwendig ,  daß sich die Menschen in ihrem Lebensumfeld 

sicher fühlen und nicht selbst Opfer kriminellen Tuns 
werden . Deshalb müssen die Bürgerinnen und Bürger in 

die Lage versetzt werden ,  kriminelle Handlungen so weit 
wie möglich zu  verhindern . 



Der Deuts che P rävent i onstag g ibt Gelegenheit , der 

Öffent l i chkeit die gesamte Breite der Ge fährdung und 

der Vorbeugung deutl i ch zu machen . Hierzu wün s che i ch 

gute s  Ge lingen . 

Mit freundl ichen Grüßen 

') {) r„ U 



Begrüßung und Eröffnung 

Präsident der Pol izei-Führungsakademie 

Dr. Rainer Schulte 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wenn ich im Namen der Veranstalter hiermit den Deutschen Präventions-

tag 1996 eröffne, dann empfinde ich dabei Genugtuung , Freude und Zuver

sicht. 

Als Gastgeber ist es unser Bemühen, für ein hochbedeutsames Ereignis 

emen adäquaten Rahmen und eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu 

schaffen . Sie werden am Ende, so hoffen wir sehr, sagen können , daß uns 

das annähernd gelungen ist . 



Die inhaltliche Programmgestaltung entspricht ganz offenkundig Ihren 

Anliegen . Wir ,  die Veranstalter , stellen diese Resonanz mit Genugtuung 

fest. Es ist eine große Freude, Sie heute in der Polizei-Führungsakademie 

begrüßen und willkommen heißen zu können. Ich danke Ihnen sehr für Ihr 

Interesse, und ich danke allen Moderatoren und Referenten für Ihre 

freundliche Bereitschaft zur Mitwirkung an dieser Veranstaltung . Ihre 

Teilnahme und Ihr Engagement, dessen bin ich mir ganz sicher, ist Garan

tie genug für ein gutes Gelingen . 

Was erwarten wir von diesem Deutschen Präventionstag 1 996? 

Zunächst muß uns allen daran gelegen sein , daß die Sache der Kriminal

prävention die ihrer Bedeutung angemessene Aufmerksamkeit findet. Die 

Kontrolle der Kriminalität in unserer Gesellschaft hat zwei Komponenten: 

Strafverfolgung und Verbrechensverhütung, und die Wirksamkeit der einen 

hängt auch vom Erfolg der anderen ab . Hier und heute steht die Krimi

nalprävention im Mittelpunkt . Dabei wissen wir jedoch um die Rechts

brecher in allen Deliktsbereichen, die in ihren Entscheidungsprozessen nur 

durch eine hohe Entdeckungs- ,  Ermittlungs- und Verurteilungswahrschein

lichkeit zu beeinflussen sind. Insoweit eine wirksame Strafverfolgung 



sicherzustellen, ist und bleibt der Auftrag von Polizei und Justiz - in der 

Ausstrahlung auf planende Rechtsbrecher ein m.E.  nicht zu unterschät

zender Beitrag auch zur Kriminalprävention. Die Aufgabe ist nicht kleiner 

geworden , wie wir alle wissen. Sie bindet eigentlich mehr Kräfte als bei 

Polizei und Justiz vorhanden sind. In dieser Lage bekommt die Kriminal

prävention ihre ganz besondere Bedeutung, sie erfordert eine Verteilung 

der Last auf viele Schultern und ein koordiniertes Zusammenwirken aller 

Potentiale . Die Einsicht in diese Notwendigkeit erscheint mir in unserer 

Gesellschaft, auch in der Politik, noch entwicklungsfähig. In jedem 

Gemeinwesen, auf welcher Ebene auch immer, muß insoweit ein Bewußt

seinswandel eintreten und das Verständnis von Kriminalprävention als 

einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe wachsen . Es ist meine Hoffnung, 

daß dieser Präventionstag dazu einen Beitrag leistet. 

Darüber hinaus beinhaltet das Programm die Chance, in fachkompetenter 

Diskussion der Referate die vorgestellten Modelle, Erkenntnisse, Erfah

rungen und Projekte vertiefend zu erörtern.  Die komprimierten Ergebnisse 

der Diskussion in den Arbeitskreisen, die Empfehlungen und Anregungen 

werden gewiß mit aufmerksamem Interesse aufgenommen werden . Von 



Seiten der Veranstalter werden wir bemüht sein , die richtigen Adressaten 

herauszufinden und für Multiplikation zu sorgen. 

Die Kriminalprävention ist der Polizei-Führungsakademie stets ein beson

deres Anliegen gewesen; ich denke, daß die Liste unserer Seminarberichte 

dafür hinreichend Zeugnis ablegt. 

Der Deutsche Präventionstag 1 996 ist insoweit eme konsequente Fort

setzung der Arbeit, angesichts der großen Resonanz sicherlich ein Höhe

punkt, aber keineswegs ein Endpunkt, eher ein geöffnetes Tor zu einer 

beharrlichen und systematischen W eiterentwicldung der Kriminalprävention 

in Deutschland. 

Ich meine, daß wir mit dieser Veranstaltung auf einem richtigen Weg sind 

und durch gegenseitige Information und Unterstützung in der Kriminal

prävention auf dem Weg auch vorankommen werden. Das ist es , worauf 

sich meine eingangs angesprochene Zuversicht gründet. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in diesem Sinne wünsche ich 

uns allen eine erfolgreiche Tagung und Ihnen, unseren Gästen, hier einen 

angenehmen Aufenthalt. 

2 4  



Einführung 

Dr. Joachim Jäger 

Meine sehr verehrten Damen und Herren ! 

Auch ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem Deutschen Präventionstag 1 996. 
Während der Countdown dieser Veranstaltung l ief, war es für mich in jedem Einzelfal l 
spannend, Ihre Anmeldung zur Kenntnis zu nehmen. H ier sind sehr unterschiedliche 
Berufsfelder und interessante Arbeitsbereiche zusammengekommen. Einige von Ihnen 
haben lange Anfahrten auf sich genommen. Wir haben Gäste unter uns aus Estland, der 
Slowakischen Republik ,  Kroatien ,  Polen, Tschechien (Gratulation zum Vize
Europameister! ) ,  Österreich, Luxemburg ,  Belgien und Dänemark. Zudem haben wir 
Referenten aus Kanada, der S lowakischen Republik, Großbritannien und den 
Niederlanden . Wir heißen Sie alle bei uns herzlich wil lkommen . 

Wenn Kriminalprävention eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist ( das wird h ier kaum 
umstritten sein) , dann müssen Veranstaltungen d ieser Art fächerübergreifende 
Begegnungen sein .  Ich bitte S ie, unter diesem Aspekt das Teilnehmerverzeichnis einmal 
in Ruhe durchzusehen. 

Es wird viel leicht überraschen zu hören, daß auch Absagen durchaus etwas positives 
haben können . Viele spiegeln gleichermaßen ein großes Interesse an der Sache der 
Kriminalprävention wider. Als Beispiel dazu ein Zitat aus dem Brief des Städtetages 
Baden-Württemberg: 

" Ich betrachte die kommunale Kriminalprävention als einen zentralen Eckpunkt für 
die Attraktivität unserer Städte. N icht zuletzt das subjektive Gefahrenbewußtsein 
der Bevölkerung muß zukünftig bei vielen politischen Entscheidungen stärker 
berücksichtigt werden . Seit ca. 3 Jahren haben wir i n  Baden-Württemberg ein 
Pi lotprojekt zur kommunalen Kriminalprävention begonnen, das bereits jetzt zeigt, 
daß vor allem die frühzeitige Einwirkung auf lokal erkennbare 
kriminalitätsbegünstigende Bedingungen die Sicherheitslage i n  den Städten 
erheblich verbessern kann ."  



Bei der Planung des Präventionstages haben wir die Urlaubszeit durchaus bedacht und 
auch Absagen aus dem Grund einkalkul iert. Wie so oft, läuft es am Ende auf eine sub
optimale Lösung hinaus. Wir wollten eben al le Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
kostengünstig in unserem Wohnheim unterbringen und mußten deshalb diesen Termin 
nach Ende des Studienganges wählen ( der Studiengang wurde in der letzten Woche 
verabschiedet) . 

Meine Damen und Herren , es sind oft die Journalisten,  d ie mit ihren im besten Sinne des 
Wortes naiven Fragen aus der Sicht ihrer Zielgruppen berufliche Bl indheit evident 
werden lassen: "Warum verbreitet Ihr mit Eurer Prävention in letzter Zeit so viel Unruhe? 
Was ist denn eigentlich neu an der ganzen Sache ?" 

Zum Spektrum der Antworten auf diese durchaus berechtigten Fragen gehören m. E .  vor 
al lem zwei Gesichtspunkte, auf die ich kurz eingehen möchte. 

Vor einigen Jahren hieß es, d ie Kriminalität in Deutschland stagniere auf hohem Niveau. 
Ohne jede Absicht einer Dramatisierung der Lage wird man bei längerfristiger 
Betrachtung von nichts anderem als einem stetigen Anstieg sprechen können. Wie 
verschiedene Umfragen belegen , ist auch die Befindlichkeit der Bevölkerung bezüglich 
der Kriminalität eine andere geworden. In nicht wenigen Städten erscheinen objektiv, 
zumindestens aber subjektiv Belastungsgrenzwerte erreicht und zum Teil überschritten. 
Der Leidensdruck wächst, und damit verändert sich auch die Erwartungshaltung der 
Bevölkerung in  Bezug auf die Sicherheit der Stadt und der unmittelbaren Lebensumwelt 
als Bestandteil ihrer Lebensqualität. 



Was wir berufsbedingt etwas klarer sehen, erfahren oder direkt erleben, erreicht die 
Managementebene in Politik, Verwaltung und Wirtschaft anscheinend mit einer 
zeitl ichen Verzögerung und oft nur noch in abgeschwächter Form. Was wir als 
gesellschaftliche Defekte und Deformationen diagnostizieren, führt nach meinen 

Eindrücken bisher - beispielsweise in der Wirtschaft - nur selten zu dem Schluß, daß 
erfolgreiches Wirtschaften eine stabile Gesellschaft voraussetzt. Um gar Mit
verantwortung zu erkennen, ist man offenbar zu sehr mit sich selbst beschäftigt (man 
kann das wissenschaftlicher im Sinne der Soziologie ausdrücken). 

Der ehemalige Präsident des Deutschen Städtetages und Oberbürgermeister von Köln ,  
Norbert Burger, hat völl ig zu Recht darauf hingewiesen ,  daß die Städte schon immer -

mehr oder wen iger bewußt - auch kriminalpräventiv tätig geworden sind. Heute, meine 
Damen und Herren, ist d iese Aufgabe indes vordringlicher, anspruchsvoller, aufwendiger 
geworden. Wir sind an einem Punkt der Erkenntnis dahingehend angelangt, daß 
ressortspezifisches Bemühen und einige idealistische Einzelkämpfer, die es in jedem 
Beruf gibt, eine Problembewältigung nicht herbeiführen können. Frustriert leben viele 
Sachbearbeiter mit der Erfahrung, daß ihre "Einzelfälle" immer wiederkommen und die 
Zahl  beständig, scheinbar unaufhaltsam, ansteigt. 

Wenn der Eindruck nicht täuscht, ist derzeit ein gewisser Reifegrad der Einsicht erreicht, 
daß nur strukturelle Veränderungen, und zwar als Verbundlösung einer koordin ierten 
Kooperation in der Krim inalprävention, überhaupt irgendetwas in Bewegung . bringen 
können. Im Bahnhofsbereich, in  der City oder in Wohnquartieren mit besonderen 

Erneuerungsbedarf treten die sozialen Probleme der Stadt besonders kraß und mitunter 
aufdringlich zutage. Offene Drogenszene, aggressives Betteln, junge Leute ohne Arbeit, 
ohne Beschäftigung, ohne Wohnung, ohne irgendeine positive Perspektive: Wenn wir 
daran wirklich etwas ändern wol len, müssen wir neue Koalitionen eingehen und d ie 

vorhandenen Potentiale zu einem synergetischen Effekt zusammenführen; anders gibt 
es keine Verbesserung. In diesem Sinne konzipierte Projekte sind mittlerweile auch in 
Deutschland vorhanden. Beispielhaft sei auf das lokale Projekt "Jugend in Arbeit e.V. "  in  

Recklinghausen hingewiesen ,  das bereits erfolgreich tätig war, bevor man vom Bündnis 
für Arbeit redete (Das Projekt wird im Arbeitskreis 3 vorgestel lt werden). 



Es sind vor allem Aspekte der Effizienz und der verfügbaren Haushaltsmittel ,  die die · 
angesprochenen Koalitionen erforderlich machen. 

Ohne die lokale Betrachtungsebene verlassen zu wollen, drängt sich h ier ein Exkurs auf: 
Für 8 ,5 Mi l l ionen Mark der Otto-von-Bismarck-Stiftung l ießen sich m .E .  auch private 
Geldgeber gewinnen. Ungleich schwerer ist dies für lokale Pi lotprojekte der · 
Kriminalprävention . Geschichte oder Bewältigung der gesel lschaftlichen Gegenwart -
was hat Vorrang? Man kann d iesen Exkurs ausdehnen. Auf die Rolle des Bundes 
werden wir in  der Podiumsdiskussion am Ende zu sprechen kommen . 

Zurück zu den lokalen Koalitionen für die Kriminalprävention: Der Kriminalpräventive Rat 
ist sicher nur  eine unter verschiedenen denkbaren Kooperationsformen. I n  einer Stadt 
erachtete man ihn als entbehrlichen Debattierclub, in einer anderen hat er sich bereits 
wieder aufgelöst. Arbeitsgruppen , Initiativen oder gemeinsame Projekte verschiedener 
Träger sind zwar das Wichtigste, sie sind aber keine Alternative zum 
Kriminalpräventiven Rat, sondern sollten dessen Bestandteile sein .  Die besten Ideen der 
Basis sind keine Garantie dafür, daß sie jemals Beachtung oder gar Berücksichtigung 
finden. Man mag es bedauern, aber in unserer Gesellschaft hat eine In itiative zugL1nsten 
der Jugend mehr Aussicht auf Unterstützung, wenn sie in den Zusammenhang der 
Kriminalprävention und damit eines Themas gerückt wird ,  das jede Bürgerin und jeden 
Bürger berührt. M .E .  ist auf den Kriminalpräventiven Rat als Lobby nicht zu verzichten. 
Wir brauchen ihn zudem als Sammelstelle für I nformationen und zur Koordinierung der 
örtlichen Kriminalprävention. Früher oder später könnte sich noch eine andere wichtige 
Funktion herausstellen , nämlich die eines immer wieder von neuem aktiv werdenden 
Impulsgebers für die Belange der Kriminalprävention . Das waren meine einführenden 
Gedanken . 

( Organisatorische Orientierungshilfen n icht abgedruckt). 
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Einführung 

Guten Abend meine Damen und Herren. Es ist mir eine große Ehre, dieses 

Referat auf dem diesjährigen Deutschen Präventionstag halten zu können. Ich 

möchte mich kurz vorstellen. Ich arbeite in der Abteilung für Forschung und 

Statistik im Innenministerium (Horne Office). Ich bin für das 

Forschungsmanagement und die Beratung von Ministern und Politikern in 

Angelegenheiten der Verbrechensursachen und deren Prävention 

verantwortlich. Der Hauptteil meiner Ausführungen heute abend basiert 

jedoch auf einer Arbeit, die ich für die Vereinten Nationen (UN) durchgeführt 

habe. Ich werde speziell auf eine Untersuchung von Strategien zur 

Verbrechensprävention in Europa und Nordamerika eingehen, die für den 

achten UN Kongress in Havanna, Kuba, 1990 durchgeführt und für den 

neunten UN Kongress in Kairo, Ägypten, im letzten Jahr auf den neuesten 

Stand gebracht wurde. 

Man hat mich gebeten, emen Überblick über Ansätze zur 

Verbrechensbekämpfung im heutigen Europa zu geben. Natürlich sind diese 

Ansätze von Land zu Land sehr unterschiedlich, nicht nur in ihrem Ausmaß 

und ihrer Struktur, sondern auch hinsichtlich der ideologischen und 

politischen Notwendigkeiten, denen sie unterliegen. 



Die unterschiedlichen Ansätze der Länder spiegeln offensichtlich bis zu einem 

gewissen Ausmaß deren differenzierte Einstellung zum Problem des 

Verbrechens wider, ebenso wie deren unterschiedliche Forschungsansätze zum 

theoretischen und praktischen Verständnis der Verbrechensursachen. 

In einigen Ländern, wie z.B. in Dänemark, Schweden und Großbritannien sind 

spezielle Methoden zur Verbrechensprävention seit den siebziger Jahren ein 

wichtiger Bestandteil der Verbrechenspolitik. In anderen Ländern, am 

deutlichsten sichtbar in Osteuropa, ist die Trennlinie zwischen dem Vollzug 

des Gesetzes und der Verbrechsvorbeugung nicht sehr deutlich. In ÖSterreich 

und bis vor kurzem auch in der Bundesrepublik Deutschland befindet sich ein 

Konzept zur Verbrechensprävention als separater und eigenständigerAspekt 

der Verbrechenspolitik eher im Anfangsstadium. 

Wenn man die beachtlichen Unterschiede zwischen den europäischen Ländern 

hinsichtlich des Ausmaßes, in dem sie das Konzept der Verbrechensprävention 

angenommen haben, bedenkt, wäre es unsinnig zu versuchen, die Politik der 

einzelnen Länder der Reihe nach ausführlich zu beschreiben. In den meisten 

Ländern Osteuropas ist es wegen der vor relativ kurze Zeit stattgefundenen 

wirtschaftlichen, sozialen und politischen Umwälzungen schwierig, eine 

eindeutige Beurteilung ihrer Politik zur Verbrechensprävention vorzunehmen. 

Deshalb werde ich mich in meinem Referat hauptsächlich auf die Entwicklung 

der Verbrechensprävention in em1gen westeuropäischen Ländern 

konzentrieren. 

Zu Anfang möchte ich kurz den geschichtlichen Hintergrund der 

Entwicklungen der Verbrechensprävention in den vergangenen 20 Jahren 

aufzeigen. Anschließend werde ich die wichtigsten Organisationspläne, die von 

den europäischen Ländern zur Durchführung der Verbrechensprävention 



angenommen wurden, näher erklären. Danach werde ich zwei sehr 

unterschiedliche Ansätze der Verbrechensprävention m Westeuropa 

beschreiben und illustrieren. Zum Abschluß möchte ich einige spekulative 

Anmerkungen zur Zukunft der Verbrechensprävention in Europa anbieten. 

Aber bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, muß ich zuerst klären, was 

ich meine, wenn ich von Verbrechensprävention spreche. 

Definition des Begriffs Verbrechensprävention 

Es gibt keine allgemeingültige Definition oder Methode, welche die 

Komplexität der Aktivitäten, die den Bereich Verbrechensprävention umfaßt, 

angemessen wiedergibt. Man kann jedoch zwei allgemeine Ansätze bei der 

Verbrechensprävention unterscheiden. 

Der erste Ansatz ist die Prävention, die direkt auf däs Verbrechen abzielt, die 

auch als Situationsbezogene Verbrechensprävention bezeichnet wird. Dieser 

Ansatz ist hauptsächlich auf die Bewältigung der "unmittelbaren Ursachen" 

der Straftaten ausgerichtet, d.h. auf die Möglichkeit, primär und direkt auf 

Straftaten einwirken zu können. Maßnahmen zur Bekämpfung dieser 

proximalen Ursachen sind auf spezielle Arten von Straftaten ausgerichtet und 

umfassen die Ausführung, Planung oder Manipulation einer unmittelbaren 

Situation, sowohl zeitlich als auch räumlich. Der zweite Ansatz zur 

Verbrechensprävention setzt beim Straffälligen selbst an, daher wird er auch 

soziale Verbrechensprävention genannt. Dieser Ansatz ist hauptsächlich auf 

weitreichende und komplexe Ursachen, die durch gesellschaftliche Strukturen 

und staatliche Institutionen vorgegeben sind, ausgerichtet. Dies umfaßt die in 

einer Gesellschaft vorherrschenden Sozialisationsmuster, welche die Fähigkeit 

des einzelne·n zur Gesetzestreue und seine Disposition zur Straffälligkeit 

beeinflussen. 
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Diese zwei Ansätze, die sehr unterschiedliche theoretische Hintergründe 

haben, können innerhalb des Kontexts der kommunalen Entwicklung 

kombiniert werden, um ein "Ganzes" zu entwickeln, das größer ist als die 

Summe semer einzelnen Teile. Dieses Ganze kann man als 

Verbrechensprävention der Gemeinden/ Gemeinschaft bezeichnen. Es besteht 

aus Maßnahmen, die dabei helfen sollen, die Fähigkeit der 

Gemeinden/Gemeinschaft auszubauen, Verbrechen zu reduzieren, und zwar 

indem sie ihre Möglichkeiten ausbauen den Verfall von Wohngebieten zu 

verhindern oder rückgängig zu machen, den sozialen Zusammenhalt 

verbessern und den Mitgliedern der Gemeinden helfen, mehr Kontrolle über 

ihr Umfeld und ihr Leben auszuüben. 

Programme zur Verbrechensprävention , so wie man sie allgemein sieht, 

richten sich zum Großteil auf die Prävention von Straftaten gegen das 

Eigentum, wie Diebstahl, Einbruch, Raub, Autodiebstahl und -aufbruch und 

Ladendiebstahl. Straßenkriminalität, wie Körperverletzungen, Straftaten im 

Zusammenhang mit Drogen und Alkohol und Vandalismus werden unter 

Umständen auch mit einbezogen. Nicht erfaßt werden Wirtschafts- und 

Umweltkriminalität, organisiertes Verbrechen, ebensowenig wie 

Verkehrsstraftaten, Sexualverbrechen und Gewaltdelikte, vor allem Mord. 

Einige Länder sehen die Arbeit ihrer Strafrechtspflege als Teil der Prävention 

und sicher kann ein Teil der Polizeiarbeit, der Bewährungshilfe, können 

Haftanstalten und Gerichte eine vorbeugende Wirkung auf Straftäter, vor 

allem auf Wiederholungstäter, haben. Aber in den meisten europäischen 

Ländern, gibt es die Tendenz eine klare Trennungslinie zwischen der Arbeit 

der Polizei und des Strafrechtssystems und der Verbrechensprävention zu 

ziehen. Dabei wird jedoch nicht in Frage gestellt, daß Verbindungen zwischen 

den beiden Systemen von großer Wichtigkeit sind. Aspekte des Strafrechts, die 

sich z.B. auf Entkriminalisierung, Rehabilitation, Bewährungsstrafen, 



Zusammenarbeit mit Opfern und Reduzierung der Angst vor dem Verbrechen 

beziehen, werden bei der Diskussion von Verbrechenspräventionsmaßnahmen 

oft ausgeklammert, obwohl einige davon Präventivfunktionen ausüben 

können. 

Eine kurze Geschichte der Verbrechensprävention 

Die Ausbildung von nationalen und örtlichen Strukturen, die zur Regelung der 

Verbrechensprävention führten, muß man in Zusammenhang mit den 

wichtigsten sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Veränderungen sehen, 

welche die· europäischen Länder in den vergangenen zwanzig bis dreißig 

Jahren durchliefen. Die soziale und wirtschaftliche Emanzipation der 

zunehmend pluralistischen jungen Generation, der Niedergang der 

allgemeingültigen Sozialisationsstrukturen, die durch die Kirche und die 

Familie repräsentiert wurden, und das Konsumwachstum, das erhöhte 

Erwartungen an den materiellen Wohlstand mit sich gebracht hat, sind dabei 

von größter Bedeutung. Diese Entwicklungen haben zu deutlichen 

Veränderungen in der "Routine" des täglichen Lebens des einzelnen geführt, 

was sowohl eine Erhöhung der Möglichkeiten und Gelegenheiten für 

attraktivere und neue Straftaten zur Folge hatte als auch eine Reduzierung der 

Kapazität von kompetenten Gesetzeshütern zur inoffiziellen sozialen Kontrolle 

und zum Schutz der Gemeinschaft mit sich brachte. 

Als Ergebnis dieser und zweifellos auch anderer Veränderungen seit dem 

Zweiten Weltkrieg sind in allen westeuropäischen Ländern die Zahlen der 

offiziell gemeldeten Straftaten drastisch gestiegen. Diese Entwicklung wurde 

vor allem im letzten Jahrzehnt von der zunehmenden Realisierung und dem 

Eingeständnis begleitet daß das Strafrechtssystem und seine Behörden nur eine 

beschränkte Kontrolle von Straftaten und Abschreckung von Straftätern 

ausüben kann. Dies führte zusammen mit wirtschaftlichen und humanitären 



Argumenten, welche die Abwendung von der Haftstrafe befürworten, zu zwei 

signifikanten Entwicklungen in der Strafjustiz in Westeuropa: erstens zur 

Lockerung im Strafrechtssystem zusammen mit der Abwendung von 

Freiheitsstrafen für Täter und zweitens zu einer Verlagerung der 

Verantwortung für Kontrolle und Prävention von Straftaten in die Konununen. 

Die zuletzt genannte Entwicklung wurde noch weiter bestärkt durch die 

Reaktion in vielen europäischen Ländern auf die Strukturen des 

Wohlfahrtsstaats und den daraus entstehenden enormen finanziellen Druck auf 

die Regierungen dieser Länder. Einige Kritiker argumentieren, daß die 

Struktur des Wohlfahrtsstaats zu einer Kultur der Abhängigkeit führt. Durch 

den Wohlfahrtsstaat würde ein Wiederaufleben der Selbstsicherheit des 

einzelnen und eine Delegation der Verantwortung des zentralen Staates auf 

seine Kommune verhindert. 

In einigen europäischen Ländern, wie z.B. in Deutschland, ÖSterreich und in 

der Schweiz ist die Antwort auf den drastischen Anstieg der offiziell 

gemeldeten Straftaten weitgehend die Suche nach Alternativen, um Straftäter 

von einer Wiederholungstat abzuhalten, indem man innovative Strafen, 

gestützt durch die Kommunen entwickelt, wie z.B. den Dienst in der 

Gemeinde, soziales Training, Wiedergutmachung und die Zusammenführung 

von Täter und Opfer. In anderen Ländern unternahm man größere 

Anstrengungen zur Verhinderung von Straftaten, indem man die 

Gelegenheiten zu ihrer Durchführung reduzierte und versuchte, die Leute 

davon abzuhalten überhaupt straffällig zu werden. Diese Trends werden zum 

einen in Versuchen deutlich, Randgruppen, hauptsächlich ethnischen 

Minderheiten und ins soziale Abseits geratene Menschen wieder zu 

integrieren. Zum anderen wird versucht, die internen Kontrollen von 

einzelnen, Gruppen und Wohnvierteln zu stärken, um die Abhängigkeit von 



der Kontrolle durch das Strafrechtssystem, somit von außen, zu reduzieren. In 

beiden Fällen ist das Hauptaugenmerk auf die örtlichen Kommunen und 

Wohnviertel gerichtet, wobei eine Reihe von sozialen und wirtschaftlichen 

Mitteln so systematisch wie möglich freigesetzt werden müssen. All das führte 

zur Entwicklungvon verschiedenen Strukturen zur Planung, Koordination und 

Durchführung von Verbrechensprävention. 

Organisatorische Rahmenprogramme zur Durchführung von 

Verbrechensprävention 

In Westeuropa haben einige Länder, wie z.B. Frankreich, Dänemark, Schweden 

und Finnland nationale Strategien zur Verbrechensprävention entwickelt. Sie 

haben Verbrechensprävention in nationalen Räte für Verbrechensprävention 

organisiert. Diese Gremien sind tendenziell unabhängig oder nur teilweise 

abhängig und rekrutieren ihre Mitglieder aus dem Heer der Politiker, der 

Verwaltung, aus freiwilligen Hilfsorganisationen, der Privatindustrie und dem 

Strafrechtssystem. In Dänemark z.B. besteht der Nationale Rat zur 

Verbrechensprävention, der 1971 gegründet wurde, aus ungefähr 50 

Regierungs- und anderen Organisationen und untersteht letztendlich dem 

Justizministerium. 

Andere Länder, z.B. die Niederlande und bis vor kurzem England und Wales, 

organisieren ihre Verbrechensprävention in interministeriellen Foren. Belgien, 

Griechenland und Italien organisieren die Verbrechensprävention in 

Ministerien, normalerweise im Justiz- oder Innenministerium. Wieder andere 

Länder, wie Deutschland, ÖSterreich und die Schweiz und viele osteuropäische 

Länder, verlassen sich sehr auf die Rolle der Polizei und auf unabhängige 

Aktivitäten von Einzelpersonen oder Organisationen. Aber das zweifellos am 

besten durchdachte Rahmengerüst wurde in Frankreich aufgebaut. Dort gibt 

es ein Drei-Stufen-Verwaltungsmodell auf der nationalen, regionalen und 



kommunalen Ebene. 

An der Spitze des französischen Modells steht der Nationalrat zur 

Verbrechensprävention, der aus Repräsentanten aller relevanten Ministerien 

besteht und dem Staatsminister für Stadtverwaltung untersteht. Auf regionaler 

Ebene koordiniert der Bezirksrat zur Verbrechensprävention unter dem Vorsitz 

des leitenden Bezirksverwaltungsbeamten die Durchführung von Maßnahmen 

zur Verbrechensprävention. Auf regionaler Ebene ist der Kommunalrat zur 

Verbrechensprävention für die praktische Ausführung der Maßnahmen 

verantwortlich. Das Modell erleichert den Informationsaustausch sowohl 

horizontal - über Kommunalbehörden und Kommunen - als auch vertikal -

zwischen Kommunalbehörden und Kommunen und der Zentralregierung. 

Dem Kommunalrat, den es nun in vier von fünf Städten mit mehr als 30.000 

Einwohnern gibt, obwohl in manchen Fällen nur auf dem Papier existiert, steht 

der örtliche Bürgermeister vor. Die Mitglieder setzen sich aus gewählten 

Verwaltungsbeamten der kommunalen Polizei und Justiz und Vertretern der 

freiwilligen Hilfsorganisationen, Gewerkschaften und dem privaten Sektor 

zusammen. In Großstädten werden Kommunalräte oft für die einzelnen 

Stadtteile geschaffen und in mehr als 100 Städten gibt es Einrichtungen, die 

sogenannten "Missions Locales", die jungen gefährdeten Leuten ein breites 

Spektrum an Dienstleistungen anbieten. Die Kommunalräte organisieren 

Informationskampagnen auf kommunaler Ebene, in denen hervorgehoben 

wird, daß das Verbrechensproblem das Problem aller darstellt und daher 

Verantwortung aller Bürger von großer Wichtigkeit ist. In der letzten Zeit hat 

man die Kommunalräte zur Einrichtung von "Observatoires" angeregt, in 

denen man Information über Verbrechen und über effektive 

Präventionsprogramme erhalten kann. 

Zusätzlich zu diesen nationalen Strukturen gibt es paneuropäische 



Organisationen, wie den Europarat und das europäische Forum für städtische 

Sicherheit in Paris. Seit kurzem existiert ein internationales, den Atlantik 

überquerendes, Zentrum zur Verbrechensprävention mit Sitz in Montreal, 

Kanada, welches den Informationsaustausch über Programme zur 

Verbrechensprävention und deren praktische Anwendung fördert. Dieses 

Zentrum, das hauptsächlich aus Frankreichs und Kanadas Bemühungen zur 

Zusammenarbeit erwachsen ist, überbrückt mehr als die Interessen von Europa 

und Nordamerika. Einer seiner Aufgabenbereiche ist die .Einsetzung 

finanzieller Hilfsmittel in Städten in den Entwicklungsländern, die Interesse 

an der Verbrechensprävention haben. Sicherlich wird Ihnen Professor Irwin 

Waller im weiteren Verlauf des Abends mehr über die Arbeit dieses Zentrums 

berichten. 

In letzter Zeit hat die Europäische Kommission angefangen, Interesse an der 

Verbrechensprävention zu zeigen, obwohl sie �uf diesem Gebiet keine 

gesetzgebende Machtbefugnis hat. Durch ihre Machtbefugnis auf dem Gebiet 

des sozialen Ausschlusses und des Drogenmißbrauchs und durch ihre 

Bemühungen, Initiativen zur Analyse des Problems der städtischen 

Drogenkriminalität bei den einzelnen Regierungen zu fördern, hat die . 

Europäische Union mit einer Ausweitung auf diesem Gebiet begonnen, obwohl 

ihr Hauptaugenmerk bisher auf Verbrechen wie Betrug, Geldwäsche, 

Drogenschmuggel und organisiertem Verbrechen gerichtet war. 

Ich möchte nun die zwei Hauptansätze zur Verbrechensprävention, die man 

in Europa finden kann, näher beschreiben. Der erste Ansatz befaßt sich 

hauptsächlich mit den "distalen Ursachen" der Kriminalität und wird in 

Dänemark und Frankreich angewendet. Hier ist die Verbrechensprävention um 

die Integration und Verbesserung der Sozialisation von · Randgruppen, 

insbesondere von jungen Leuten und Ausländern bemüht. Der zweite Ansatz 

legt den Schwerpunkt auf die "proximalen Ursachen" und wurde in England, 



Wales und den Niederlanden breit ausgebaut. In diesen Ländern bemüht man 

sich darum, das Begehen von Straftaten durch eine verstärkte Konzentration 

auf gefährdete Gruppen, durch eine veränderte Umweltplanung und durch 

eine Verbesserung in der Überwachung zu reduzieren. 

Dänemark 

Zusammen mit Schweden war Dänemark das erste Land, das einen 

Nationalrat zur Verbrechensprävention ins Leben rief. Er wurde 1971 

gegründet und besteht aus ungefähr 50 Vertretern von staatlichen 

Organisationen und freien Trägem und untersteht letztendlich dem 

Justizministerium. Der Ansatz des Nationalrates (NCPC) basiert auf der 

Kombination von Umweltplanung und sozialer und kommunaler Entwicklung. 

Seine Aktivitäten sind auf Straftaten ausgerichtet, die in der Bevölkerung ein 

Gefühl der Unsicherheit hervorrufen, also auf Straftaten, wie Einbruch, 

Diebstahl und Vandalismus, die durch abweichendes Sozialverhalten 

charakterisiert sind. Die Einwohner einer Kommune sind dadurch in der 

Lage, ihre Lebensqualität vor Ort selbst zu bestimmen. Bei 

Verbrechenspräventionsprogrammen handelt es sich um kollektive kommunale 

Initiativen als Antwort auf Verbrechen. Dafür werden beträchtliche Hilfsmittel 

zur Verfügung gestellt, die über die von Polizei und Justiz zur Verfügung 

gestellten Mittel hinausgehen. 

Schon 1976 richtete der Nationalrat em innerbehördliches Modell der 

Verbrechensprävention auf kommunaler Ebene ein. Spezielle Komitees sind für 

die Einbringung verschiedener Aspekte der kommunalen Entwicklung 

verantwortlich. Als Beispiel sei das SSP Komitee genannt, das die Aufgabe hat, 

Jugendstraftaten vorzubeugen. Solche Komitees wurden lokal in mehr als 230 

von insgesamt 277 Stadtverwaltungen in Dänemark eingerichtet. 



Das SSP Komitee besteht auf kommunaler Ebene aus den vier Leitern der 

kommunalen Geschäftsbereiche - Polizei, Bildung, Sozialdienst u3;d 

Kultur(angelegenheiten) - und aus Repräsentanten von Organisationen, die 

von Jugendzentren bis hin zu Mietervereinigungen reichen. Das 

Hauptaugenmerk des Komitees ist auf die Schaffung einer Gruppe von Eltern, 

Lehrern, Jugend- und Gemeindearbeitern, Sozialarbeitern und Polizeibeamten 

gerichtet. Mit diesem Netz kann man junge "gefährdete" Leute erkennen und 

mit ihnen arbeiten. Das Komitee wirkt als eine Art Katalysator, der die Arbeit 

von Kommunalbehörden anregt und die Bemühungen freiwilliger 

Hilfsorganisationen mit denen des öffentlichen Sektors koordiniert. 

Das SSP Kommitee muß in der Praxis häufig Gemeinsamkeiten zwischen den 

unterschiedlichen Teilnehmergruppen, einschließlich der Zielgruppe, erkennen 

und eine Art Arbeitskonsens durch Beratung und Kompromisse erreichen. 

Erzwungene Lösungen werden sorgfältig vermieden. Aber es treten immer 

noch Probleme dabei auf, wie man Kurz- und Langzeitziele vereinbaren kann, 

vor allem wenn sie auf sehr unnachgiebige Gruppen gerichtet sind. Auch die 

Feindseligkeit gegenüber einer Initiative, die immer noch als Polizeiinitiative 

verstanden wird, muß überwunden werden. Kritiker des SSP Komitees weisen 

auf die ambivalente Stellung der Polizeibeamten hin, die auf der einen Seite 

als Sozialarbeiter und Pädagogen auftreten sollen, auf der anderen Seite aber 

die Hüter des Gesetzes sind. Natürlich kann das Vertrauensprinzip, eine 

wichtige Voraussetzung für effektive Sozialarbeit, mit dem Gesetzesvollzug 

und dem Strafprinzip kollidieren. Aber in den 20 Jahren, in denen die Polizei 

eng mit Sozialarbeitern und Lehrern zusammengearbeitet hat, konnte sich ein 

solches Vertrauen enwickeln. Die Polizei verwendet heute vertrauliche 

Informationen, die sie von einem anderen Mitglied des SSP Komitees erhält, 

nicht mehr zu Verfolgungszwecken. Und das ist ein beachtlicher Erfolg. 

Frankreich 



Das ehrgeizigste Projekt zur Reduzierung von Straftaten, in dem die "distalen 

Ursachen" bewältigt werden sollen, wurde in Frankreich während der 80er 

Jahre eingeführt. Die Franzosen entwickelten einen Ansatz der Sozialaktion zur 

Verbrechensprävention, der davon ausgeht, daß Investitionen in traditionelle 

repressive Methoden keinen Gewinn erbringen. Außerdem sind sie bei der 

Reduzierung von Straftaten erfolglos und können den Menschen auch kein 

Gefühl der Sicherheit vermitteln. Eine Reihe von Regierungsberichten, vor 

allem der Bonnemaison Bericht von 1982, waren die treibende Kraft bei der 

Mobilisierung von beträchtlichen Mitteln zur Entwicklung und Einsetzung 

einer nationalen Strategie zur Verbrechensprävention. 

Der Bonnemaison Bericht macht eine Reihe von Faktoren als Gründe für 

Straftaten deutlich. Darunter befinden sich Armut, Überbevölkerung, 

Absonderung aus dem gesellschaftlich relevanten Umfeld, zusammen mit 

sozialem und ökonomischem Ausschluß, das fehlen von Sozialkontrollen im 

Verhalten der Menschen untereinander und die, durch das Wachstum von 

Konsumgütern und Wirtschaftskrise gesteigerten Versuchungen. Es überrascht 

nicht, daß daraus folgende Projekte zur Verbrechensbekämpfung als integraler 

Bestandteil der Sozial-, Wirtschafts- und der städtischen Politik geplant und 

entwickelt wurden. Die Mittel wurden für Jugendarbeit, Einwanderer, 

Arbeitslose, wenig Gebildete, für sozial Isolierte und diejenigen eingesetzt, 

welche in überbevölkerten, zerfallenen Wohngebieten der Innenstädte und in 

Slums an den Stadträndern leben. Zudem wurden sie konzentriert für die 

Reduzierung von Straftaten durch Verbesserungen des städtischen Umfelds, 

Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit und die Verbesserung der Bildungs

und Sozialtrainingseinrichtungen eingesetzt. Man versucht damit, 

Rassendiskriminierung zu bekämpfen und die Aufnahme und Integration von 

Randgruppen, insbesondere Jugendlicher und Einwanderer, zu fördern. 

Zur Erleicherung dieses Prozesses wurde ein nationales Netz von 
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Jugendzentren unter dem Namen "Missions Locales" in mehr als 100 Groß

und Kleinstädten eingerichtet. In diesen Zentren versucht man den Übergang 

von der Schule zur Arbeit für Arbeitslose und unqualifizierte Arbeiter zu 

erleichtern. Es wird Jugendtraining und auch lebenspraktisches Training in 

Bereichen wie Lese- und Rechtschreibverbesserung, Verwaltung der eigenen 

finanziellen Mittel und Unterstützung bei der Wohnungssuche angeboten. Sie 

ermutigen junge Leute, vor allem die Arbeitslosen unter ihnen, auch dazu, ihre 

eigenen Projekte einzurichten und zu leiten. 

Ein wichtiges Merkmal des französischen Netzwerkes der Missions Locales ist 

die Art und Weise wie es in einen Rahmen von vielen Behörden auf 

Kommunalbasis eingebettet ist. Die Schwierigkeiten bei der Integration von 

jugendlichen Randgruppen besteht zum einen darin, wie man zu ihnen 

Zugang findet, zum anderen darin, wie man ein Vertrauensverhältnis zu ihnen 

aufbauen kann. Eine weitere Schwierigkeit stellen Hilfsangebote zur 

Bedürfnisbefriedigung und Problemlösung der Gruppe dar, welche nicht mit 

den Interessen der übrigen Bevölkerung kollidieren dürfen und auch diese 

Interessen schützen. Viel zu oft versucht man die Jugendkriminalität durch das 

Angebot von vergrößerten oder verbesserten Freizeitanlagen zu lösen. Aber in 

Frankreich können Jugendarbeiter durch den Zusammenschluß mit anderen 

Behörden als Vermittler zwischen jungen Leuten und den gesellschaftlichen 

Institutionen, von denen sie sich entfremdet haben, auftreten. Viele Aspekte 

der Jugendarbeit zeigen, daß "Streetworker" am besten eingesetzt werden, um 

den Kontakt zu den am meisten gefährdeten Jugendlichen herzustellen und ein 

Verhältnis zu ihnen aufzubauen. Anschließend können sie ihnen dann den 

Zugang zu den Kommunalbehörden verschaffen, die in der Lage sind, die 

sozialen und materiellen Bedingungen, die ihrer Neigung zur Kriminalität 

zugrunde liegen, zu verändern. 

Obwohl viele junge Leute die Dienstleistungsgebote der Missions Locales in 
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Anspruch nehmen und jedes Jahr neue Trainingsplätze geschaffen werden, ist 

sowohl auf individueller als auch auf kommunaler Ebene nicht bekannt, 

welchen Einfluß diese Entwicklung auf die Kriminalität hat. Tatsächlich gibt 

es bis jetzt noch keine Daten, die beleuchten könnten, ob durch das gesamte 
! 

Verbrechenspräventionsprogramm Straftaten reduziert wurden. Als einzige 

Informationsquelle gibt es den Jahresbericht des Nationalrates von 1987, in 

dem aufgezeigt wird, daß in den vergangen drei Jahren in den Distrikten mit 

Kommunalrat ein leichter Rückgang der gemeldeten Straftaten gegenüber den 

Distrikten ohne Kommunalrat zu verzeichnen ist. Es gibt jedoch keine 

Informationen darüber, ob diese Gebiete von Anfang an eine höhere 

Kriminalitätsrate aufwiesen und natürlich könnte die Zahl der Straftaten auch 

aus anderen Gründen zurückgegangen sein. 

Die Krawalle von 1990 in Paris und den Stadtrandgebieten von Lyon führten 

erneut zu dem Versuch, bessere Programme zur Verbrechensprävention zu 

entwickeln. Die Verantwortung für die Verbrechensprävention wurde einem 

neuen Städtebauminister zugewiesen, zu dessen Pflichten die Verbindung von 

Vorbeugung mit der städtischen Wiederbelebung und der sozialen 

Entwicklung zählte. Die Aufmerksamkeit war auf die Effektivität von 

laufenden Programmen gerichtet, die einiges zu wünschen übrig ließen. Die 

Mehrzahl der Programme war ohne Erfolg auf Risikogruppen ausgerichtet und 

oft gab es kaum einen Versuch, die Ziele der Verbrechensprävention zu 

erreichen. 

Diese  neuen Versuche,  e inen umfassenderen Ansatz  zur  

Verbrechensprävention zu finden, führten zu der Entwicklung von Strategien, 

die in vielen Bereichen angesiedelt sind und die auch den Privatsektor als 

Partner der Regierung und der Kommunen miteinbeziehen. Ein 

Regierungsbericht "Unternehmen und Wohnviertel" kam 1991 zu dem Schluß, 

daß Privatunternehmen größere Anstrengungen unternehmen müßten, wenn 
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entfremdete Jugendliche, die in vernachlässigten Stadtrandvierteln leben, 

erfolgreich in das. Wirtschaftsleben integriert werden sollten. Der Bericht 

empfiehlt, die Investitionen für die schlimmsten Viertel zu erhöhen. Die 

Kommunikation zwischen denen, die Training und Anstellung brauchen und 

den Bildungs- und Geschäftseinrichtungen, soll vereinfacht und verbessert 

werden. Die beste Medizin gegen soziale Spaltung wird in der Schaffung von 

Arbeitsplätzen gesehen. Mit diesem Ziel vor Augen wurde eine Nationale 

Stiftung zur Integration von einem Konsortium aus großen Industriefirmen, 

mit finanzieller Hilfe der Regierung eingerichtet. 

Die Verschiebung des Schwerpunkts von der Einrichtung von Freizeit- und 

Erholungsaktivitäten hin zu Bildungs-, Beschäftigungs- und 

Trainingsmaßnahmen kann nur begrüßt werden. Die Einführung von 

finanziellen Anreizen für Großfirmen, in benachteiligten Vierteln zu 

investieren, muß man ebenfalls begrüßen. Aber zusammen mit Wohngeldern 

und Einkommenshilfen wird es in Frankreich immer schwieriger, zwischen 

Verbrechenspräventionsprogrammen und Sozial- und Wirtschaftspolitik zu 

unterscheiden. 

In dem französischen Ansatz zur Verbrechensprävention der letzten zehn Jahre 

liegt die Gefahr, daß man Sozialpolitik unter dem Begriff der 

Verbrechensprävention rechtfertigt. Es ist nicht nur schwierig zu beurteilen, ob 

solche Programme tatsächlich zu einer Verringerung von Straftaten führen, 

sondern es ist auch wichtig, daß Programme zur Verbesserung der städtischen 

Umgebung und des täglichen Lebens der weniger Begünstigten aufgrund ihres 

eigenen Wertes entwickelt werden und nicht nur unter dem Begriff der 

Verbrechensprävention legalisiert werden. Wenn einer der Hauptgn'.inde der 

Sozialpolitik in der Verringerung von Straftaten liegt und es ihnen nicht 

gelingt, dieses Ziel zu erreichen oder vorzuzeigen, daß sie dieses Ziel erreicht 

haben, dann mag solch eine Politik zu Unrecht in Mißkredit geraten sein. 
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England und Wales 

Während Frankreich wohl die raffinierteste Verwaltungsstruktur zur 

Entwicklung und Umsetzung der Verbrechenspräventionsprogramme 

entwickelt hat, ist die Anzahl und die Ausbreitung der 

Verbrechenspräventionsprogramme in England und Wales wahrscheinlich 

größer als in jedem anderen europäischen Land. Im Gegensatz zu Frankreich 

hat man sich bei der Verbrechensprävention in England und Wales 

hauptsächlich auf die Verringerung von Gelegenheiten zur Straftatbegehung 

konzentriert. In der Praxis ist Verbrechensprävention in England und Wales 

pragmatisch, unsystematisch und besteht zum Großteil aus einem Experiment 

der angewandten Sozialwissenschaft. 

In den achtziger Jahren führte Pionierarbeit in der Situationsbezogene 

Verbrechensprävention zur Einrichtung der Verbrechenspräventionsabteilung 

im Innenministerium. Diese Abteilung hatte die Aufgabe, Untersuchungen 

durchzuführen, über die Entwicklung der Programme zu berichten und 

Maßnahmen zu fördern, welche die Gelegenheiten zur Begehung von 

Straftaten reduzieren. Viele Beispiele von Init iat iven zur 

Verbrechensprävention sind aus der Arbeit dieser Abteilung hervorgegangen. 

Sie gibt auch Berichte über ein breites Spektrum an Fragen und Problemen im 

Zusammenhang mit der Verbrechensprävention heraus. 

1986 wurde eine ministerielle Gruppe zur Koordination der 

Verbrechenspräventionsprograrrune über 12 Regierungsabteilungen hinweg ins 

Leben gerufen. Den Vorsitz führt ein Minister des Innenministeriums. Das 

Gremium versucht, sicherzustellen, daß andere Regierungsabteilungen Ziele 

d e r  V e rb r e c h e n s p r ä v e n t i o n  v e r f o l g e n  u n d  k o o r d i n i e r t 

Verbrechenspräventionsprogramme und -aktivitäten querdurch die Regierung. 
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Zwei Jahre später wurde eine unabhängige gemeinnützige Organisation, 

genannt "Crime Concern", gegründet, die Verbrechenspräventionsaktivitäten 

auf kommunaler Ebene anregen soll, insbesondere durch die Einrichtung von 

Nachbarschaftsüberwachungsprogrammen und durch die Gründung 

kommunale Verbrechenspräventionsausschüsse. Es gibt heute fast 150.000 

Nachbarschaftsüberwachungsprogramme in England und Wales und mehr als 

1300 kommunale Ausschüsse zur Prävention der Jugend- und 

Erwachsenenkriminalität. "Crime Concern" wird zum Teil durch staatliche 

Mittel und zum Teil durch Gelder aus dem Privatsektor finanziert. Die 

Organisation hat ihre Aktivitäten ausgeweitet und erfaßt nun auch die 

Verbrechensprävention auf sozialem Gebiet und der Jugendkriminalität. 

Im gleichen Jahr wurde das Programm "Safer Cities", das durch die Regierung 

finanziert wird, als Teil einer nationalen Initiative der städtischen Neubelebung 

eingeführt. Das Programm hatte drei Hauptz'iele: erstens die Reduzierung der 

Kriminalität; zweitens die Verringerung der Angst vor Straftaten und drittens 

die Schaffung von Städten, in denen wirtschaftliche Unternehmen und das 

Leben der Gemeinschaft blühen konnten. Die Kriterien nach denen man die 

ersten zwanzig Städte, die an dieser Initiative teilnehmen sollten, auswählte, 

waren eine hohe Kriminalitätsrate, und ein hohes Maß an sozio-ökonomischer 

Vernachlässigung und städtischem Verfall. Diese zwanzig Projekte haben mehr 

als 3.600 Maßnahmen zur Verbrechensprävention und Sicherheit in der 

Gemeinde angeregt. Die Kosten dafür beliefen sich auf f22 Mio. 1995 wurden 

weitere 32 Projekte subventioniert. 

Das zentrale Organisationsprinzip der Safer Cities Initiative ist es, eine 

Partnerschaft zwischen den einzelnen Kommunalbehörden und zwischen 

Beauftragten der Kommune und der Regierung zu schaffen. Jedes einzelne 

Projekt wird von einem staatlich , finanzierten Koordinator und einem 

vorbereitenden Kommunalausschuß, der aus Vetretern der Polizei, der 
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Bewährungshilfe, fre iwi l l igen Hilfsorganisationen, ethnischen 

Minderheitsgruppen, dem Privatsektor und der Ortsbehörden besteht, 

verwaltet. Präventivmaßnahmen - meistens situationsbedingt, aber auch im 

Sozialbereich - werden auf dem Grundsatz einer sorgfältigen Analyse des 

Ausmaßes und der Art des Kriminalitätsproblems und der Angst vor 

Kriminalität entwickelt. Eine Auswertung der Auswirkung des Safer Cities 

Projektes auf Einbrüche in Privathäuser wurde kürzlich fertiggestellt. 

Die Ergebnisse zeigen einen erheblichen Rückgang bei den Einbruchsrisiken. 

Die Gesamtkosten der Einbruchsprävention sind geringer als die Kosten eines 

Einbruchs für das Opfer und den Steuerzahler. Die Auswirkungen waren dort 

am größten, wo die vordringlichsten Ziele von weiteren Ansätzen zur 

Einbruchsprävention begleitet wurden und auch andere Straftaten neben 

Einbrüchen miteinbezogen wurden. 

In den letzten Jahren ist der Einsatz von Closed Circuit 

Kameraüberwachungssystemen in England und Wales rapide angestiegen. 

1995 wurde in Liverpool ein umfassendes Überwachungssystem der Innenstadt 

eingeführt, das zum Teil durch die EG finanziert wurde . .  Gleichzeitig 

veröffentlichte die Regierung eine praktische Anleitung, wie 

Kameraüberwachungssysteme (cctv) zu installieren sind. Es gibt jedoch nur 

wenig Beweise für die Effektivität von Kameraüberwachungssystemen, obwohl 

es Hinweise auf einen Anstieg an Verhaftungen und Verurteilungen gibt. 

E in neues interessantes Projekt wurde darauf ausgerichtet, 

Verbrechenspräventionsmittel bei denen einzusetzen, die wiederholt Opfer von 

Straftaten werden. Eine Kriminalitätsumfrage in Großbritannien von 1992 fand 

heraus, daß 4% der Beklagten für nicht weniger als 44% aller gemeldeten 

Straftaten verantwortlich waren. Andere Untersuchungen ergaben, daß die 

Wahrscheinlichkeit eines Einbruchs bei einem Haus, in das schon einmal 
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eingebrochen wurde, viermal höher ist als bei einem Haus, in das noch nie 

eingebrochen wurde. Daraus ergibt sich, daß die wenigen Mittel, die zur 

Verbrechensprävention zur Verfügung stehen, immer mehr dafür eingesetzt 

werden, Menschen, die wiederholt Opfer von Straftaten werden, zu helfen. 

Die neueste Entwicklung in England ist die Schaffung einer 

Verbrechenspräventionsbehörde. Die neue Behörde, die im letzten November 

angekündigt wurde, wurde ins Leben gerufen, um die effektive Koordination 

von Verbrechenspräventionsprogrammen auf nationaler Ebene sicherzustellen. 

Sie vereinigt die drei Hauptorganisationen, die bei der Verbrechensprävention 

beteiligt sind - das Innenministerium, die Vereinigung der Polizeipräsidenten 

und Crime Concern. Sie soll bei der Kommunalentwicklung und bei der 

Entwicklung neuer Ideen mithelfen und herausfinden, welche Projekt 

erfolgreich sind. Außerdem soll sie neuartige und positive Ansätze an die 

Kommune herantragen. Sie stellt auch einen Schritt in Richtung auf 

Wiederbestätigung der Polizei als Zentalbehörde für die Koordination von 

Verbrechens prä ventionsprogrammen dar. 

Insgesamt gesehen wird der Ansatz zur Verbrechensprävention in England 

und Wales zum Teil von den Entwicklungen in den USA beeinflußt. Er ist 

hauptsächlich auf Projekte ausgerichtet und man benützt Forschung und 

Auswertung, um positive Verhaltensweisen zu erkennen und nachzuahmen. 

Dies führte zu einer Steigerung bei der Entwicklung von Programmen. Durch 

den politischen Druck, kurzfristig Resultate vorweisen zu müssen, wurden 

dabei weniger Bemühungen darauf verwendet, Langzeitinitiativen zu 

entwickeln und auszuwerten. 

Die Grenzen der situationsbedingten Verbrechensprävention lagen 

hauptsächlich in der Unfähigkeit, fundamentale Veränderungen bei der 

Neigung des Individuums, Straftaten zu begehen, zu erreichen. Diese Neigung 
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führte zu praktischen Problemen der Verlagerung. Hinzu kommt die Tendenz 

von Straftätern, derartige Programme, wenn sie sie falsch verstehen, 

abzulehnen. Diese Grenzen führten zu dem Interesse an der Entwicklung von 

Programmen, die auch auf die distalen Ursachen der Kriminalität ausgerichtet 

sind. Eines der herausragenden Merkmale vieler Safer Cities Projekte ist die 

Verlagerung auf eine größere Betonung der Interventionen, die auf den 

Straftäter ausgerichtet sind. Diese Verlagerung spiegelt sich in der Einrichtung 

eines Verwaltungsgremiums wider, dessen Aufgabe es ist, für Jugendliche eine 

Strategie mit vielen verschiedenen Behörden zur Frühintervention bei 

gefährdeten Kindern zu entwickeln. Dies gleicht einem Schritt hin zum Ansatz 

Dänemarks zur Verbrechensprävention. Es wird jedoch eine beachtliche 

Sachkenntnis erforderlich sein, um eine adäquate Zusammenarbeit zwischen 

Ministerien mit unterschiedlichen Interessen und Prioritäten sicherzustellen. 

Die Niederlande 

Die Verbrechensprävention in den Niederlanden setzt sich aus Elementen der 

Ansätze Frankreichs, Dänemarks und Englands zusammen. Die Entwicklung 

der Verbrechensprävention in den Niederlanden begann 1985 mit der 

Veröffentlichung eines Regierungsprogramms mit dem Namen "Gesellschaft 

und Kriminalität". Um traditionelle Institutionen zur Verbrechensprävention, 

wie Polizei, Gerichte und Haftanstalten, zusätzlich zu stärken, legte der 

Programmplan drei Leitprinzipien dar, die auf zwei theoretischen 

Perspektiven, der Sozialtheorie und der Gelgenheitstheorie basieren: 

(i) die Entwicklung eines städtischen Milieus nach städteplanerischen und 

architektonischen Kriterien, welches die Gelegenheit zur Strafbegehung so weit 

als möglich reduziert; 

(ii) die Stärkung der Bindung zwischen der jüngeren und der älteren 
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Generation; 

(iii) die Stärkung der beruflichen Überwachung durch Fahrer, Hausmeister, 

Ladenangestellte, Sporttrainer, Jugendarbeiter usw. hinsichtlich potentieller 

Straftäter. 

Zur Unterstützung der Durchführung von Verbrechenspräventionsprojekten 

auf kommunaler Ebene wurden von der niederländischen Regierung über vier 

Jahre hinweg, von 1986 bis 1990, Subventionen zur Finanzierung der 

experimentellen Anfangsphase gewährt. Alle Projekte mußten ausgewertet 

werden, um eine "Erkenntnisgrundlage" der Effektiktvität der 

Präventionsmaßnahmen zu schaffen. Kommunale Vorbereitungsausschüsse, 

bestehend aus Vertretern der Zentralregierung, der Kommunalbehörden, der 

öffentlichen Staatsanwaltschaft, der Polizei 1:1nd anderen betroffenen Parteien, 

wie z.B. Ladenbesitzer, arbeiteten mit einem kommunalen Koordinator und 

dem Bürgermeister zusammen, um Ziele zu erreichen, die von der Kommune 

vorgegeben wurden. 

Das Justizministerium wertet seinerseits die Auswertungen von 104 Projekten 

aus, die bis 1990 eingerichtet worden waren. Die Ergebnisse sind nicht so 

ermutigend wie sie hätten sein können. Die Kriminalitätsrate wurde im 

allgemeinen nicht beeinflußt und in einigen Fällen kam es zu einer Steigerung 

der Angst vor Kriminalität. Mit der Auswertung konnte man jedoch zu dem 

Schluß kommen, daß die Steigerung der Wahrscheinlichkeit (oder zumindest 

der empfundenen Wahrscheinlichkeit) entdeckt und bestraft zu werden, und 

die Steigerung der Anstrengungen (oder der empfundenen Anstrengungen), 

die ein potentieller Straftäter zur Ausführung einer Straftat aufwenden muß, 

relativ wirkungsvoll sind. 

Eine oder zwei Initiativen wurden getrennt ausgewertet. Ein Bericht darüber 
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zeigt, daß sie einen begrenzten Erfolg aufzuweisen hatten. Es handelt sich um 

eine unabhängige Jugendarbeitsinitiative, die in Einkaufszentren in Rotterdam 

tätig ist. Ihr ist es gelungen, Schäden durch Vandalismus und Verluste durch 

Ladendiebstähle zu reduzieren. Das andere Projekt stellte arbeitslose 

Jugendliche ein, um dadurch eine Verringerung der Straftaten im öffentlichen 

Transportsystem zu erreichen. Sie erhöhten die zwanglose Überwachung und 

hatten einigen Erfolg bei der Reduzierung von Schwarzfahrern. Projekte, die 

auf Fahrraddiebstähle und die Verringerung von Vandalismus ausgerichtet 

sind, haben auch einige Erfolge aufzuweisen. Aber im großen und ganzen war 

der Fünfjahresplan kein Erfolg, und die Bindung zwischen Jugendlichen und 

der Gesellschaft ist nicht stärker geworden. Er hatte auch keine meßbaren 

Auswirkungen auf die gesamte Kriminalitätsrate. 

Trotz dieses eher deprimierenden Ergebnis�es des Fünfjahresplans haben die 

Niederländer den Mut nicht verloren und sind gerade dabei, einen neuen Plan 

durchzuführen, dieses Mal über einen Zeitraum von vier Jahren von 1995 bis 

1998. Diese neue Initiative besteht aus einer Partnerschaft zwischen der 

Regierung und den öffentlichen Behörden der neunzehn größten Städte, und 

sie reicht weit über die Verbrechensprävention hinaus. Jede Stadtbehörde 

unterzeichnet eine Abmachung mit der Regierung, daß sie eine Reihe von 

Dienstleistungen in den Bereichen der Bildung, der Kinderpflege, der 

öffentlichen Sicherheit und der Lebensqualität zur Verfügung stellt. In jeder 

Abmachung wird eine Reihe von Maßnahmen, die ergriffen werden müssen 

und Ziele, die erreicht werden müssen, dargelegt. Die öffentlichen Behörden 

müssen beweisen, daß eine objektive Reduzierung der Kriminalität erreicht 

wurde, und bis 1998 soll die Zahl der Jugendlichen, die mit dem Gesetz in 

Schwierigkeiten geraten, um 30% gefallen sein. Zu den Maßnahmen, die 

eingeführt werden sollen, gehört eine Steigerung der Zahl der Polizeibeamten 

und die Ernennung von Aufsichtspersonal, um die Überwachung in 

öffentlichen Anlagen zu verbessern. Außerdem soll Vollbeschäftigung bei 
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Jugendlichen garantiert werden, und die Einführung eines einheitlichen 

Ansatzes zur Reduzierung der Jugendkriminalität ist geplant. Dieser Plan wird 

so wie der vorausgehende in seiner Gesamtheit ausgewertet. 

Schlußfolgerungen 

Seit der Einrichtung _des ersten Nationalrats zur Verbrechensprävention in 

D ä n e m a r k  A n f a n g  d e r  s i e b z i g e r  J a h r e ,  s i n d  d i e 

Verbrechenspräventionsprogramme in Europa zunehmend anspruchsvoller 

geworden. Man muß den Skandinaviern zusammen mit den Franzosen, den 

Niederländern und den Briten große Anerkennung für das Einschlagen einer 

neuer Richtung in der europäischen Kriminalitätspolitik zollen. Der teure und 

schwerfällige Straffjustizapparat wird zunehmend durch Alternativen ersetzt. 

Diese erweiterte Reaktion auf die Kontrolle der Kriminalität, die die 

Entwicklung der Kriminalpolitik in einigen westeuropäischen Ländern 

charakterisiert, führte zu einer Übertragung der Verantwortung für die 

Kontrolle und Reduzierung von Straftaten auf andere Teile der Gesellschaft, 

wie z.B. Kommunalbehörden, Privatunternehmen und freiwillige 

Hilfsorganisationen. Diese Verteilung der Verantwortung für die 

Kontrollierung der Kriminalität führte1 aufgrund des rapiden Wachstums der 

Kriminalität in allen europäischen Ländern in den vergangenen Jahrzehnten, 

zur  E ntwick lung  von  neuen Verwa l t ungss t ru kturen  z u r  

Verbrechensprävention,vor allem auf der kommunalen Ebene. 

Zusammen mit diesen neuen Strukturen wird zunehmend von den 

umfassenden und genauen Daten über das Wesen des Kriminalitätsproblems 

und der Effektivität der verschiedenen Reaktionen darauf Gebrauch ge�cht. 

Viele Arten von Netzwerken zum Informations- und Erkenntnisaustausch über 

die Ursachen, die Vorbeugung oder Reduzierung der Kriminalität sind in 

Europa entstanden. Außerdem richtet man mehr Aufmerksamkeit auf die 
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Frage, wie man Verbrechenspräventionsprogramme effektiv auf kommunaler 

Ebene präsentieren kann. 

Eine der wichtigsten Lektionen, die man bis heute aus der Erfahrung bei der 

Verbrechensprävention lernen kann ist, daß nur eine Kombination von 

physischen, umweltpolitischen, ökonomischen und sozialpolitischen 

Maßnahmen bei der Umkehrung des Stadteilzerfalls und bei der Reduzierung 

der kommunalen Kriminalitätsrate effektiv sein kann. Unterschiedliche 

Stadtteile haben unterschiedliche Probleme, die unterschiedliche Lösungen 

erfordern. Es reicht nicht aus, wenn man in Wohngebieten einfach ein besseres 

Sicherheitssystem oder mehr Überwachung einsetzt. Es hat wenig Sinn, die 

Umwelt zu verbessern, ohne gleichzeitig soziale Bindungsmaßnahmen und die 

Fähigkeit der Gemeinden, informelle Sozialkontrolle anzuwenden, einzuführen. 

Aber mit diesen Entwicklungen tauchen neue Fragen auf. Welche Balance 

sollte es zwischen sozialen und situationsbedingten Maßnahmen, zwischen 

Kurz- und Langzeitstrategien, zwischen Programmen und Projekten geben? 

Wer sollte auf kommunaler Ebene die Führung übernehmen und welche Rolle 

soll die Polizei dabei spielen? Wie kann kommunale Verbrechensprävention 

in den Gemeinden funktionieren, die sie am meisten benötigen, wenn man · 

davon ausgeht, daß dieselben Gemeinden diejenigen sind, in denen die 

Bedingungen zum Erfolg am wenigsten gegeben sind? 

Die größte Gefahr ist, daß die Verantwortung für die Kontrolle und die 

Prävention von Verbrechen Gemeinden übertragen wird, die entweder unfähig 

sind, solche Verantwortung zu tragen, oder in denen man genau die Gruppen 

findet, die sie kontrollieren sollen. Es ist eine Sache stabile, homogene, relativ 

wohlhabende Gemeinden zu ermutigen, sich vor Gefahren von außen zu 

schützen, es ist jedoch eine ganz andere Sache anzunehmen, daß instabilen, 

kulturell heterogenen und relativ venachlässigten Gemeinden mit einer hohen 



Konzentration vielschichtiger Probleme und alleinerziehenden Eltern die Last 

der gleichen Verantwortung aufgebürdet werden soll, vor allem wenn die 

Gefahr unter ihnen wohnt. 

Man kann nicht erwarten, daß Verbrechenspräventionsprogramme ein 

"Gemeinschaftsgefühl" erzeugen, wenn es keine Gemeinschaft gibt und genau 

in den "Gemeinschaften", in denen die Kriminalität und die Angst vor 

Kriminalität am größten ist, ist es am schwierigsten, Präventivmaßnahmen 

einzuführen:· Es gibt ein Ideal, nicht in der Vergangenheit sondern in der 

Zukunft, nach dem wir vorsichtig streben. Es ist eine Welt, in der Autorität 

und Gesetz und die Verbrechensprävention weder allein noch hauptsächlich 

Verantwortung des Staates ist, sondern eine Welt, in der eine lebendige 

Bürgerschaft Selbstkontrolle ausübt, weil es in ihrem eigenen Interesse liegt. 

Das ist die . Hera1,1sforderung, der . wir 1m nächsten Jahrtausend 

gegenüberstehen. 
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Man kann nicht erwarten, daß Verbrechenspräventionsprogramme ein 

"Gemeinschaftsgefühl" erzeugen, wenn es keine Gemeinschaft gibt und genau 

in den "Gemeinschaften", in denen die KriminaHtät und die Angst vor 

Kriminalität am größten ist, ist es am schwierigsten, Präventivmaßnahmen 

einzuführen. Es gibt ein Ideal, nicht in der Vergangenheit sondern in der 

Zukunft, nach dem wir vorsichtig streben. Es ist eine Welt, in der Autorität 

und Gesetz und die Verbrechensprävention weder allein noch hauptsächlich 

Verantwortung des Staates ist, sondern eine Welt, in der eine lebendige 

Bürgerschaft Selbstkontrolle ausübt, weil es in ihrem eigenen Interesse liegt. 

Das ist die Herausforderung, der wir 1m nächsten Jahrtausend 

gegenüberstehen. 
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"For the harm done by the offender, he is responsible; but for the harm done for not 
using the most effective ways to reduce crime when those are known to us for that 
all ofus are accountable . "  

Crime prevention reduces crime, averts spiralling expenditures, and pays off. To  succeed, it requires 
three elements: (i) the mobilisation ofthe agencies that infl.uence the causes of crime to work together 
in diagnosing the crime problem and implementing the solutions, (ii) the resources at all levels of 
government to enable the work to be done, (iii) the specialists to coordinate and implement the 
activities. 

The good news is that there are many examples of crime prevention that have worked and are blazing 
the trail for us to follow. Despite modest expenditures on crime prevention, some individual projects 
have been shown to reduce crime and offending by 30, 50 or even 70%. The bad news is that these 
remain isolated examples, often disappcaring into oblivion in their own countries after the 
experimental funding terminates. They are rarely or never used to provide sustainable reductions in 
crime at affordable prices. 

The International Centre for the Prevention of Crime was created to assist cities and countries to 
reduce delinquency, violent crime and insecurity by fostering and harnessing access to best practices 
those exemplary models and strategies. 

I Some Exemplary Practices 

"Some men look at the world and ask why. I look at the world and ask why not?" 

Some countries have proof that prevention practice works. Some of these have strong evaluations 
to substantiate them. These programs solve community problems simultaneously such as crime and 
welfare. The approaches using coordination between agencies such as schools, housing and social 
services have some evaluation data to support their success, but mostly they are dependent on the 
accumulation of research that points to causes that these agencies can influence to suggest that action 
should be effective. 

The principles of the process are set-out in Canada ( 1 983) and Waller ( 1 989). 1 They include a 
systematic diagnosis of the prob lern, followed by professional implementation of the program and 
then independent evaluation. They also include the involvement of the agencies who can influence 
the underlying causes at the time of development of the plan often with the leadership of the mayor. 

See ICPC ( 1995) International Trends . . .  , particularly Canada ( 1983) and Waller ( 1989). 
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These processes have become known as 
community wide crime prevention planning. 
Originally in France, they were established by 
initiatives taken by judges. In others, police 
leadership has been the key. 

Some ofthe headlines of the successes include: 

• Comparisons of the first municipal 
crime prevention councils with 
neighbouring cities in France suggested 
that joint planning between housing, 
social services, schools and police might 
account for total crime reductions of 
1 5%; 

• The British Crime Prevention Unit of 
the Horne Office supported a program 
where police, social workers and cities 
worked together to analyse the causes 
of residential break-ins and implement 
the remedies; they undertook a 
scientific evaluation that proved a 
reduction of break-ins from 1 in 4 
houses to 1 in 8 a year later - 50% 
reduction. Over four years the 
reduction was 75%; 

• The Dutch Crime Prevention 

un1c1pa r1me 
Prevention 

'f leadership of the mayor 
• urban planning, housing, social services, 

schools, police, justice services, comrmmity 
• füll time trained coordinator 

PIIN.iiicia p.-...n�p bffl,,.,. ... tUt 

lli•1&Bvesrr11v1et•1:i1 mt 
• diagnose, remedy, implement, evaluate 
'f national support for local implementation 
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Directorate of the Ministry of Justice spent 1 0% of its budget on scientific evaluations of its 
demonstration projects; for instance, a crime prevention project in public housing showed 
50% reductions within the first year; other projects were abandoned when they failed to 
promise positive reductions; 

• 

• 

A school program in Norway proved 
that violence could be reduced by 50%; 
School violence prevention curricula 
have built on this evidence in many 
European, Australasian and North 
American schools; 

In the USA, a pre-school program for 
"at risk" kids reduced the proportion of 
these kids when they became adults with 
five arrests to 7%, compared to 3 5% of 

Preschool vs Non Preschool for High Risk Kids 
Perry Preschool Program at Age I 9 
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adults with similar starts to their lives - saving $7. 00 in welfare and policing costs for every 
$ 1 .  00 invested; several other experiments show similar positive results; 

• In the USA, a policing service established a unit to analyse the causes of crime problems and 
make recommendations to the municipality for action that could be taken to resolve the root 
causes; for a public housing project, this lead to a reduction in residential burglary of 50% 
through the mobilisation ofthe municipal authorities. 

Ontario Police Services Act The potential for reducing crime through courts 
and corrections is much more limited. The 
evaluations of most of the alternatives to 
incarceration show little impact on the 
likelihood of recidivism of the offender which is 
largely determined by his life experiences before 

providing direction and complaint procedures consistent with these principles: 

he arrives in the court room. From extensive 
reviews of the evaluations done world wide by 
scientists such as Andrews and Bonta have 
identified a few rays of hope for certain 
intermediate types of offenders. However, 
these well intentioned measures often lead to a 
widening ofthe net and so increased case loads 
without any measurable benefits to public security. 

1 .  ensure safety and security of persons and property 

2.  safeguarding Rights and Freedoms 

3. cooperation between poiice and the communities 

4. respect for victims of crime 

5. sensitivity to multiculturalism 

6. police representative of the communities 

Clarke has developed a theory of situational crim 
prevention from his compendium of successfu 
projects. He groups ways of reducing opportunitie 
of crime into the categories of "increasing the effort, 
increasing the risks and reducing the rewards" . 

Situational Crime Prevention 
C la rke's baslc prlnclples 

• increase the effort 
target hardenlng, access control, deflectlng 
offenders, controlling facllltators 

For "occasional" offenders, the opportunity may creat 
the crime. Occasional offenders are those involved i 
only one or two offenses. If one can remove th 
opportunity, then occasional offenders will not b 
tempted into offending (but persistent offenders wil 

• increase the risks 
entry screening, formal aurvelllance, employee 
survelllance, natural surveillance 

• reduce the rewards 
target ramoval, identifying property, removing 
inducements, rule setting 

look for another target) . For instance, occasional'------------------..... 
offenders will not break into a residence where they are unable to find many objects to steal and if 
they are likely to confront somebody or be seen. Indeed the research confirms that the rates of break
ins are lower where the household income is lower, the house is rarely left unattended, and where 
the entries are easy to see (Waller, 1 989a). 

Victimological research (Van Dijk & al. ,  1 992) emphasises that more property crime occurs as there 
is an increase in the availability of consumer goods that are easy to steal and carry in situations where 
the offense will not be observed. The availability of guns, particularly handguns, has lead to increases 
in crime committed with these weapons. The US.  National Research Council has placed an emphasis 
on the effect of availability of alcohol on increasing violence. "Long-term heavy alcohol use is a 

ICPC harnessing . .  ./3 



predisposing factor for violent behaviqur at least for adults who showed chronic aggressive behaviour 
and alcohol abuse in early childhood or early adolescence" ( 1 993, 1 3) .  . ' 

II National Crime Prevention Strategies 

"lt is better to drain the swamp than fight the alligators" 

So countries have been experimenting with individual projects for several years. However, the 
successes have not been used universally in any great degree. lt is only in the last decade that 
countries have begun to set up national agencies to prevent crime. We now see countries such as 
France, England and Wales, the Netherlands (Borricand, 1992; Waller, 1 989a), Sweden, Australia 
(particular States), and New Zeaiand (Waller, 1991 )  taking these success stories and promoting them 
across their countries. Canada (particularly the province of Quebec) is talking about the same 
approaches (Canada, 1 993 ; Quebec, 1 993). 

Unfortunately most ofthese agencies have only embryonic funds and are often hamstrung by the lack 
of clear legislation that ensures a constructive independence from police agencies, or sets out 
objectives, a mission and ways to operate. 

However, all ofthese governments have a system for research, development and evaluation, as well 
as some training programs. They also have some significant funds available to assist local projects. 
Increasingly the funds are tied through contracts to some type of community action plan for crime 
prevention that is consistent with what is known to reduce crime. The Permanent Secretariat on 
Crime Prevention in the Netherlands is one ofthe most recent innovations with an impressive budget 
of$100 million US for a country of 10  million persons, it is investing seriously in crime prevention. 
Recently it published examples of its best practices. 

In 1 983, France established a national crime prevention council chaired by its prime minister. This 
council was influenced by the Swedish model, but involved members of parliament, ministries, city 
leaders, community representatives and experts in the task of proposing ways to prevent crime. lt 
responded to the Bonnemaison ( 1983) Commission recommendations from hearings held by a group 
of mayors into problems ofurban safety. To-day, the council has been integrated into the national 
council of cities, but there are over 850 municipal crime prevention councils that involve the regional 
directors of the housing, education and social services ministries as well .as the. police and justice 
leaders. The efforts in France included many programs to tackle the social situations that generate 
crime, such as youth unemployment or housing estates without recreation and child care services. 

One part of the success of the municipal crime prevention councils is the system of "contracting" 
between the national government and the municipalities, where funds are dependent on the 
establishment of the municipal council and its analysis of the local crime problems and the remedies 
available through the housing, social services, school or policing agencies. 

In the early 1 980's, the governments of the Netherlands and England and Wales established 
governmental units responsible for "crime prevention" .  These crime prevention units brought 
together police, administrators and researchers with some funds to stimulate local projects and 
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distribute information. One of their activities has been the provision of public information to 
individual citizens on what they can do to protect themselves individually from crime. The best know 
document is "Practical Ways to Crack Crime", which has been distributed in many millions of copies 
to British households. 

In 1 988, the British unit initiated The Safer Cities program to reduce crime, to lessen fear of crime 
and to create cities where economic enterprise and community life can flourish. The program 
provides direct funding of $500,000 plus more substantial indirect funding from other ministries as 
well as technical assistance to twenty cities - now being extended to 40 cities with lower funding per 
city - with high crime rates, socio-economic problems and in receipt of state urban support. Each 
project is staffed by a coordinator, an assistant coordinator and a personal assistant, all recruited 
locally. The Horne Office finances staff salaries and the running costs of all local projects offices. 

The 20 cities involved in the program have initiated 3600 crime prevention and community safety 
measures with close to $35 million for a population ofEngland and Wales of 49 million. This is less 
than half the total expenditures on crime prevention - other funds are allocated to research and 
development, crime prevention unit salaries, training, Crime Concern and public information. The 
$2 million evaluation shows reductions of 35% in residential burglary from significant prevention 
and savings from each crime prevention dollar compared to the costs ofthe offenses. 

In the Netherlands, more than one hundred cities have crime prevention officers whose tasks include 
both opportunity reduction and social development approaches to crime prevention. Although the 
Dutch approach is similar to the British, there are three important differences. The first is that a 
senior o:fficial is responsible for the prevention directorate. He reports to the deputy minister as do 
the director of prisons and courts. As a result, the Dutch criminal justice policy reflects a more 
logical position for crime prevention throughout its areas of influence. The second difference is that 
ten per cent of all crime prevention funds are spent on evaluation, as a result the Dutch have a good 
idea as to which oftheir situational crime prevention programs reduce crime and so into which they 
can invest more funds. The third difference is that its budget is already over $60 million for a 
population of about 1 6  million compared to the British budget of approximately $30 million for a 
population of close to 50 million. All governments spend funds on primary prevention, which can 
effect the general crime rate. 

m Crime Prevention is Scientific, 
Financial and Common Sense 

"Crime is like the weather, we all talk it about 
but we never do anything about it" 

Scientific Sense 

The major longitudinal studies undertaken 
across the industrialised world have identified 
the effect of inconsistent and uncaring parenting 
in early childhood on the development of 

Persistent Del inquent s Crim es 
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persistent offending, particularly for disadvantaged males (Crime Concern, 1 992; Canadian Criminal 
Justice Association, 1989). These studies follow samples ofyoung persons from their early childhood 
experiences to the peak of their involvement with inter-personal crime in their teens and twenties 
(Horne Office, 1 993, 25). They show that there is a group of young persons who are 
disproportionately involved in crime - 7% of a sample account for 70% of the offending (National 
Research Council, 1 993). This is the group that eats up police resources, drowns court calendars, 
and accumulates in prisons. 

The main causes of violence and crime have 
been identified through accumulated research 
and inter-governmental discussion (Australia, 
1 99 1 ; National Academy of Sciences, 1993; 
UN 1 990). These include the inter-linkages 
between early child-hood experiences, school 
problems and economic and gender inequality, 
community disintegration, cultures that 
reinforce violence, and the impact of 
accessibility of guns and alcohol. The spatial 
nature of these factors is also important within 
cities, particularly in public housing projects 
without adequate services and recreation. 

Australian Commission on 

Violence 

• families training ground for violence 
■ one quarter of abused kids ab use their kids 

■ society valuing violence (e.g. sport and 
school) encourages violence 

• economic inequality 
• cultural disintegration 
■ gender inequality 
• substance abuse 
• . . .  personality factors . . .  biological . . .  

media . . .  peers 

For your own country, the Commission on the Prevention and Control of Violence2 provides 
extensive analysis and practical recom)llendations in German ( with an extensive and useful summary 
in English and French) . lt provides a comprehensive analysis of national and international research 
on the causes of violence covering violence on the street, in schools, in stadiums and within the family 
as weil as politically motivated violence. lt makes recommendations for investment in youth, urban 
planning and housing, situational prevention, family violence prevention, and school programs as well 
as diversion from the criminal justice system, victim offender reconciliation, protection and assistance 
for victims. lt recommends inter-governmental responsibility for violence prevention and control. lt 
comments on media responsibility in reporting violence. 

Financial Sense 

"Ifyou slowly heat water while a frog is in it, the frag will die. Put a frag in boiling water and 
it will leap out and live" 

Delinquency and violent crime diminish the quality of life of citizens and are associated with 
heightened anxiety and fear. This includes youth violence, residential break-ins, theft of cars, sexual 
and physical violence against women, street robberies, and illicit drug activity. 

2 Schwind, H.D., Baumann, J., Schneider, U. and Winter, M. (1989). Ursachen, Prävention und 
Kontrolle von Gewalt . . . .  (Independent Governmental Commission on the Prevention and Control 
of Violence). Berlin: Dunker and Humblot. 
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We have not used a public security approach to National Police Crime Indices 
reducing these crimes, in part because these crime adjusted to burglary victimisation 

rose gradually from year to year. But th '00 

.,... ..,. ..... _ _  -, "t",- _ accumulation is dramatic. In Germany, your flattenin 10 ,. .,,., 

t, , .. . . \ .  

or possibly falling crime rates are still two to thre , ;, 
times those ofthirty years ago. Most countries of th •• .,,,.� 

/ world face unacceptable levels of interpersonal crime. .,,,,. ,. , r::, ;·;.\/ ,. , 
The rates of violent and interpersonal property crim '0 

.,,., .,.,. ., •• ,.. " ,. .,. ... .- .,. 
- ,.. '1.:nglar,d recorded by the police have increased with fe ,0 �-.,-,, ,.. - - - - "" 

respites in every major industrialised country excep [:;�;�"""•�,::.;:,,:,,::,.:,,,..w,,.,,,,..m,. .. ,.,.,.,,.,.:��;;;.:;�. ,,,,, 
Japan since the second world war. These increase � ... '----,.-.,--,-.,-. --,.-,,--,-... --�.., 
average 5% per year - however this means that the 
are doubling every 14  years. 

1990 

Street, traffic and domestic crime create loss, inflict physical and psychological wounds, undermine 
the safety of neighbourhoods, and take lives. The efforts to stem the tide have been insufficient, 
costly, and sometimes threatening to basic human rights. Violence and insecurity also cost the 
general public and so endanger sustainable development. They exact an economic toll in growing 
expenditures for health and security. They accelerate community decay and scare away investment. 

The UN Human Development Report drew 
attention to the statistics recently published on 
the costs of crime in one country - the USA lt 
quotes costs of $425 billion each year: that is 
about $4,000 per U.S. household or 7% ofthe 
U.S. G.D.P. This is made up of $90 billion paid 
for police, courts and prisons or 7% of its 
government expenditures; $65 billion spent on 
private security; $45 billion for property loss; 
$50 billion for urban decay and loss of 
investment and $ 1 75 billion for the costs of 
ruined lives. 3 

Prison use provides at best some delay in 

Conseguences of Crime 
extrapolated from B u alne•• \N e e k  

Economic Costs In $ bllllons 

U.S.A. Canada 

� police. courts , prisons $90 $8 

♦ alarms, guards, private security $65 $5 

♦ community deterioration $50 $1 

♦ value of stolen goods $45 $4 

♦ victim compensation and aid $5 

t economic value of Jives ruined $175 $5 

TOTAL $425 $23 

offending, an incapacitation ofthe particular offender and marginal reductions in violence. The USA 
has provided the most extensive scientific evidence of the inability of incarceration to provide public 
safety. 4 From 1 975 to 1 995, they tripled the number of persons incarcerated in prisons for adults 

3 

4 

According to the UN, developing countries and countries in transition see ten to fourteen percent of 
their government budgets devoted to police and corrections. Extrapolating, there may be four times 
these amounts lost by investment scared away and lives ruined. On a world scale there may be 
millions ofvictims suffering and trillions of dollars lost to crime. 

Steven Donziger (editor) (1996) Tue Real War Against Crime: Report ofthe National Commission 
on Crime Prevention and Criminal Justice, New York: Harper Collins 
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from about 500,000 to 1 ,500,000 - a rate per capita ten times that of Japan or the Netherlands and 
five times that of Canada or the United Kingdom. This massive prisonization of young males -
particularly of African American and Hispanic origin - has not been associated with any dramatic 
reductions in murder, rape or robbery rates. 

One ofthe reasons for the limited effectiveness of prisons is that the certainty of detection is too low. 
lt has been estimated that an urban police patrol officer rnight be within 1 00 yards of a burglary every 
8 years. 5 Even then he (or perhaps she) would be unaware of the event as an offender such as a 
burglar may be going through an entry not visible from the car. These patrols are not relevant to 
violence in private situations, such as sexual and physical violence against women and children. In 
short, believing that you can reduce crime through police patrols is as utopic as believing that you can 
reduce fires by having fire trucks patrol the streets. 

Common Sense 

Calls for more effective prevention to reduce 
crime came from major international meetings in 
Strasbourg in 1 986, Barcelona in 1 988, 
Montreal in 1 989 and in Paris in 199 1 .  Mayors, 
police executives, judges, community leaders, 
governmental experts and representatives from 
more than 65 countries were the delegates who 
developed a common vision. 

Their declarations were welcomed by the UN 
meetings seeking ways for the UN crime 
program to be more effective in Havana in 
1 990, Versailles in 1 99 1  and Cairo in 1 995 as 
well as the UN Commission on crime 

A Common Vision 
• active prevention policies must match 

criminal justice strategies 
• prevention is effective & affordable in 

short & long term 
11 mobilise agencies who influence causes 
• cities are in a strategic position 

• to atlack the conditions that generate crime 
• but with the financial and technical supporl 

of other Levels of governmenl 
• international collaboration advances 

success 
• systematic strategies are more effective 

prevention and criminal justice, who have made the prevention of crime in urban areas, juvenile 
delinquency and violent crime one oftheir three priorities for their work program. 

The common vision is important to understanding why we need to balance the case by case approach 
that lawyers and judges have traditionally used to one that will be effective in providing public 
security and safety within government's budget constraints. lt is a shift similar to the health sector, 
where the expertise of the surgeon is balanced by the investment in public health approaches to 
prevention cancer or heart attacks. The vision is that: 

crime causes suffering to victims, threatens our quality oflife, engenders significant costs, and 
slows economic progress and human development; 

Clarke & Hope, 1984, cited in Waller, I. (1989). Current Trends in European Crime Prevention: 
lmplications for Canada. Ottawa: Department of Justice Canada. 
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for effective reduction of crime, law enforcement and criminal justice must be matched by 
active prevention policies, which are affordable and give both short and fong term results; 

cities and communities are strategically placed to tackle the conditions that generate crime, 
because they can mobilise collectively the agencies that influence the causes of crime; 

effective crime prevention at the local level requires the financial and technical support of 
other levels of government and international agencies. 

In the last three decades, crime has become a 
pölitical priority in many countries; 
internationally mayors identified urban security 
as one ofthe top priorities for action for Habitat 
II; when given a choice in national polls on the 
most effective way to control crime, the public 
opts more for prevention than for police or 
harsher sentences. 

IV The International Centre for the 
Prevention of Crime 

"Together we can make a difference" 

Effective Way to Control Crime? 
Opinion Poil Canada 1987 

The International Centre for the Prevention ofCrime (ICPC) was created to assist cities and countries 
to reduce delinquency, violent crime and insecurity by fostering and harnessing access to best 
practice. There is much work to be done in bringing such practice together and learning what will 
work and how to adapt it to different local conditions. The ICPC will launch in 1 997 an Internet site 
(www.crime-prevention.org/icpc) to publicise its understanding of best practice drawn from across 
the world. The site will provide information, but also challenge cities, countries and experts to 
propose ways to improve best practice and its use locally. 

The ICPC is an international non-governmental organization, sharing international expertise on 
prevention to fester solutions for delinquency, violent crime and insecurity. lt is governed by a board 
combining the competences of cities, prevention experts, the private sector, and specialised institutes 
from the world's regions (including US Conference of Mayors, Metropolis, European Forum for 
Urban Safety and Crime Concern). lt is supported by governments, including Canada, France, the 
Netherlands, United Kingdom, and Quebec, who make up an advisory and policy committee. 

The ICPC has access to the "what, who and how" of exemplary crime prevention internationally as 
well as ways to adapt success from one location to apparently different situations elsewhere. lt 
provides services on a not for profit basis to cities, government agencies and crime prevention entities 
in developed and developing countries as well as those in transition. These include: 

The Best Practice Bureau identifies, compiles and diffuses information on successful crime 
prevention gleaned from cities, government agencies, experts and research institutes across the world 

ß 4  
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as well as the governments ofBelgium, Canada, France, the Netherlands, the United Kingdom and 
Quebec. lt designs and facilitates training courses on the adaptation ofbest practice to local action. 

In Technical Assistance, it collaborates with urban entities to develop public safety diagnoses and 
comrnunity wide crime prevention strategies. lt provides needs assessments and work plans to use 
international know how and experience. lt assists countries and regions with the development of 
strategies to foster effective crime prevention. 

In its Exchange of Expertise and Awareness, it supports working groups and networks of cities to 
harness best practice, produces publications on prevention and its implementation, including a 
newsletter, digest, compendia and annotated bibliographies.6 lt collaborates with the media to diffuse 
inf ormation on ways to prevent crime. 

In 199 1  the Ministerial Meeting on the Creation of an Effective United Nations Crime Prevention and 
Criminal Justice Programme welcomed with satisfaction the proposal to create the International 
Centre for the Prevention ofCrime. In 1994, international city organisations and governments - lead 
by France and Canada - launched the International Centre for the Prevention of Crime (ICPC) with 
its headquarters in Montreal.7 To-day, the 6 governments who assure the financial stability of the 
ICPC are looking to welcome other governments to put more shoulders to the wheel and reap the 
benefits of sharing what works to prevent crime. 

The ICPC is a dynamic organization. lt expects to employ a core staff of about ten persons with 
additional persons loaned from its governmental and city partners. lt will operate in strategic 
partnerships with existing organisations, many of whom are members of its Board of Directors 
representing leading associations of cities, national prevention agencies, and international, 
governmental and private organisations specialized in crime problems. The senior officers of the 

' 

ICPC have an extensive record of implementing and advising on effective crime prevention. They 
include leaders from the European Forum on Urban Safety, the US National Crime Prevention 
Council and the world's policing comrnunity. 

The ICPC supports the work ofUN agencies on crime prevention, particularly in the context ofthe 
preparation and follow-up to events such as the ninth UN Crime Congress in 1 995 and the UN City 
Sumrnit (Habitat 11) in 1 996. For instance, it provided technical assistance to governments and the 
UN crime branch (now the UN Division on Crime Prevention and Criminal Justice) to prepare and 
organize two demonstration days on urban policies and crime prevention and the prevention ofviolent 

6 

7 

see for instance, ICPC (1995) International Trends in Crime Prevention: An Annotated 
Bibliography 

The ICPC was launched by a Constituent Board made up of representatives of the govemments of 
Canada, France and Quebec as weil as the European Forum for Urban Safety, the Federation of 
Canadian Municipalities, the Montreal Urban Community and the SCCIM. This Board produced 
a final report and the Statutes of the ICPC, both of which are available from the ICPC. lt organised 
the initial funding, invited the founding board and hired the first director general. 
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crime at the Crime Congress. lt provided the main drafts of the documents that were used. 8 lt is the 
thematic hub on urban safety and crime prevention for the Habitat II Global Best Practices Initiative. 

In collaboration with agencies, such as The United States Conference of Mayors, the European 
Forum for Urban Safety, the Federation of Canadian Municipalities, the US National Crime 
Prevention Council and the British Columbia Coalition for Safer Communities, it has organised a 
summit of mayors on urban safety, initiated a network ofhousing agencies working on safer social 
habitat, and co-sponsored the International Conference for Crime Prevention Practitioners. lt has 
provided numerous presentations on international trends in crime prevention and provided input to 
the National Crime Prevention Strategy of South Africa. 

V Opportunities for the Future 

"The path to hell is paved with good intentions" 

Legislation provides direction for Long Term 

There is a need for legislation that clarifies the importance of improving the safety and security of 
persons and property. Such legislation must provide for an on-going commitment to prevention and 
identify the responsibility of a broad range of ministries for prevention. This might be achieved 
through a modification ofthe mandate of ministries ofthe interior to make them ministries of public 
safety and security or through approaches such as those used in France to create interministerial 
secretariats. But such changes must also establish structures to bring together housing, urban 
planning, education, policing and social services ministries in a strategic planning exercise that has 
some implementation mechanism. 

The Swedish legislation for its crime prevention council provided a Iong term approach to prevention 
and permanency in the pursuit ofways of making communities safer from crime. While it is a solid 
approach, its separation from a minister identifiably accountable for safety and security makes it 
difficult to attract funds and the mandate that it needs. The British Children's Act provides another 
glimmer ofhope whereby local government is required to take reasonable steps to encourage children 
not to commit criminal offenses. This Act generally provides for welfare and social services for 
young persons. 

Research and Development at Senior Bureaucratic Levels 

The Dutch have achieved major innovations in relation to crime prevention, through the emphasis that 
ten per cent of all central government funding for prevention be devoted to evaluation. The director 
of prevention reports to the same top public servant as the director of prisons and courts. As a result, 
its work has influence on the policies of the Ministry of Justice and commands respect from other 
departments. The creation ofthe top post ofhead of strategic development is particularly interesting. 

The paper on the prevention of urban crime was published in an edited version by the Division in 
the newsletter Trends. 
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The British have also invested in research and development with many lessons learned. Further, their 
conclusions are given wide publicity through publications ofboth the Police Research Group and the 
Research and Statistics Division. However, as yet the conclusions in relation to prevention seem to 
have had only a limited impact on broad policy. 

Contracting with Local Communities 

Several ofthe governments supporting the ICPC make extensive use oftheir limited funds through 
a contracting system, as a way of ensuring that different government and community agencies work 
together at the local level. In countries such as Belgium, France, England or the Netherlands it has 
become a part of the process for ensuring that crime prevention is effective. Increasingly the 
approach calls for (i) an analysis ofthe crime problem and the conditions that generate it, (ii) a review 
of the activities tackling those conditions and ways to improve them, (iii) implementation of 
improvements, and (iv) evaluation of the implementation and its impact on crime so that 
improvements can be made. 

There is a need for this planning to include efforts to forecast developments in crime, policing and 
the environment in which these will occur. Environmental scanning has become a buzz world for 
these approaches in North America as police forces and others have adopted the methodology. lt is 
important that these exercises are themselves inter-sectoral; so that the agencies that can influence 
the undesirable trends are involved from the beginning ofthe process. 

Unfortunately, the contracting process may also lead to the loss of skilled personnel who are unable 
to be confident of continuing employment. So cities and other employers must provide career 
possibilities for persons who will be developing and implementing these contracts. 

Training 

There is an urgent need to train the political leaders, executives and practitioners who would 
implement the policies, programs and projects that will reduce crime. This requires new training 
programs. In many cases, the cut-backs on government spending provides training facilities that 
could be redirected to this. Universities, colleges and schools are also important parts of the 
education and training approach. Several British universities have set up programs on crime 
prevention. The Eisenhower Foundation in the USA has long advocated the establishment of a 
special training program for the people who would replicate the many successful inner city programs 
that the Eisenhower Foundation has helped pioneer. 

In England, there is a special Crime Prevention Centre, which is responsible primarily for the training 
of police officers in crime prevention. lt has run some courses for insurance professionals and 
architects. The Kentucky based National Crime Prevention Institute offers a range of courses to 
police on how to reduce the opportunities for crimc, encourage citizens to take some precautions 
against crime, and improve relations between police and the public. Both of these would require 
some re-orientation. 

AN AGENDA FOR ACTION 
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Ultimately the ability of cities and countries to make their communities safer from crime will depend 
on the redirection of public and private funding from approaches that are limited in effectiveness 
towards those that are proven to be effective or have a good chance of being effective because they 
are based on carefully acquired knowledge or logical approaches. 

The various declarations and resolutions adopted by the UN, the Council ofEurope, and by regional 
meetings of mayors and experts identify the multiple causes of crime and point to specific steps that 
must be taken to implement effective crime prevention strategies. From these the ICPC calls for 
particular attention to: 

1 .  support national crime and violence prevention structures which promote collaboration 
between those agencies and citizens who influcnce the factors that generate crime, and 
are legislated, appropriately funded, able to improve national policies, undertake research and 
development, promote training and foster the implementation of effective crime prevention 
programs, particularly by cities; 

2. provide financial and technical support to local authorities to form and promote multi 
disciplinary coalitions and partnerships, between those who influence crime, such as urban 
p lanning, housing, schooling, youth and family policy, social services, status of women, 
policing and justice; 

3 .  be rigorous in implementing prevention using (i) experience gained with projects that have 
been proven effective in reducing violence, (ii) long-term action that is responsive to short
term needs, and (iii) sustainable measures that take advantage of scientific knowledge in a 
systematic manner; 

4. seek the support of policing and justice agencies for prevention by introducing guidelines 
and legislation that clarify that the goal of policing and of justice is the safety and security of 
persons and property, particularly through collaboration with citizens, municipalities and 
social agencies able to tackle the causes of crime; 

5 .  reallocate resources to  meet socio-economic and urban needs, particularly the needs of 
vulnerable groups such as children, women and minorities, with priority to the prevention of 
violence and neglect in early childhood; 

6. encourage individual citizens to participate in comprehensive crime prevention and to 
understand the importance to community development of implementing effective ways of 
making communities safer from crime; 

7 .  promote global cooperation to limit access to "facilitators of violence", such as firearms, 
trafficking of illicit drugs, or media programs that encourage violence and sexual abuse of 
women and children. 
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Organisations- und Finanzierungsmodelle der Kriminalprävention 

im In- und Ausland 

Bericht aus dem Arbeitskreis I 

von Jörg-Martin Jehle 

1. Vorbemerkung 

Mit Organisationsfragen und der F inanzierung der Kriminalprävention hatte der Ar

beitskreis einen - gewissermaßen -ressortübergreifenden, die speziel leren Arbeitskreise 

(zur städtebaul ichen Prävention, zur Bedeutung der Kriminalprävention für den Wirt-
-· 

schaftsstandort, zur Schule und Kriminalprävention, zur Proj ektarbeit mit Gefährdeten 

und Straffäll igen, zur Praxis und Perspektiven polizeilicher Präventionsarbeit) übergrei

fenden Ansatz. Viel le icht war dies auch der Grund, daß der Arbeitskreis sehr gut be

sucht war und die Tei lnehmer bis zum Schluß sehr engagiert diskutierten. Das hat dazu 

geführt, daß der Ertrag der Sitzung nicht mehr resümiert werden konnte, so daß die 

nachfolgenden zusammenfassenden Bemerkungen Resultat der eigenen Selektion und 

Bewertung des Autors sind. 

2. Grundsätzliches zur Aufgabe der Kriminalprävention 

Kriminalprävention ist derzeit in aller Munde ! Sie verkörpert offenbar eine Idee, der alle 

zustimmen können, und ist - wie es scheint - auch weitgehend dem ideologischen Streit 

enthoben . Bei so viel Zustimmung zu dieser Idee, bei so viel Konsens fragt man sich: 

Warum geschieht dann so wenig? 

Diese Frage führt unmittelbar zu den Themen des Arbeitskreises I :  der Organisation 

und Finanzierung von Kriminalprävention. Organisation bedeutet, Arbeitsstrukturen 

schaffen, und Geld bedeutet, die nötigen personellen und sächl ichen Mittel bereitzu

stellen etwa nach dem Motto : die Idee ist nichts, Organisation ist al les; oder weniger 

übertrieben: ohne gute Organisation bleibt die beste Idee wirkungslos. Und wie heißt es 

frei nach Faust: Am Gelde hängt doch alles ! 

Damit also wirklich in Sachen Kriminalprävention etwas geschieht, bedarf es be

stimmter organisatorischer und finanzie l ler Voraussetzungen. Die Voraussetzungen zu 

schaffen. ist freilich schwierig, nicht nur in Deutschland - wie alle wissen -, sondern 



auch im Ausland, wo al lerdings zum Teil langjährige Erfahrungen bestehen und bereits 

feste Strukturen entstanden sind. 

Es wird immer wieder betont, Kriminalprävention sei eine gesamtgesellschaftliche Auf

gabe. Dies ist so richtig, wie in praktischer Hinsicht problematisch: Wenn alle verant

wortlich sind, fühlt s ich niemand eigentlich verantwortl ich; die besagte Formel eignet 

sich gut dazu, Verantwortung nicht wahrzunehmen, sondern auf andere abzuschieben. 

Einzelne staatl iche Einrichtungen ebenso wie private Institutionen und Personen können 

sich gut dahinter verstecken. 

Deshalb ist zunächst einmal an die Verantwortung des Staates zu erinnern. Wenn der 

Staat das Gewaltmonopo l für sich in Anspruch nimmt, wenn er dem Bürger nur be

grenzte Möglichkeiten des eigenen Schutzes zuerkennt, so erwächst daraus zunächst die 

staat l iche Pflicht, diesen Schutz zu gewähren ;  er wird zum Garanten für die Sicherheit 

seiner Bürger. Umgekehrt gilt frei lich auch, daß es einen subj ektiven einklagbaren An

spruch des einzelnen Bürgers gegenüber dem Staat insofern nicht geben kann. Aber 

ohne j eden Zweifel gehört zu den Staatsaufgaben n icht nur die Verfolgung geschehener 

Straftaten, sondern auch die Verhütung künftiger Del ikte . 

Dies vorausgeschickt, beginnen die eigentl ichen Schwierigkeiten. Wenn Kriminalprä

vention also übergreifend, als Querschnittsaufgabe, zu betreiben ist, wenn in  unserem 

kompl izierten föderalen Gebilde die Kompetenzen auf die Bundes- , Landes- und kom

munale Ebene verteilt sind, dann bedarf es völl ig neuer organisatorischer Zugänge und 

Arbeitsformen . Hinzu kommt die kriminologische Erkenntnis, daß der Staat die straf

recht liche Sozialkontrol le und - darin eingeschlossen - die Kriminalprävention gar nicht 

alleine gewährleisten kann, sondern daß in diesem komplexen Geschehen gesel lschaft l i

che Institutionen und der einzelne Bürger in  vielfältiger Weise primär betei l igt sind oder 

jedenfalls daran mitwirken .  Insofern macht die Rede von der gesamtgesell schaftlichen 

Verantwortung ihren S inn, und insofern müssen auch private Institutionen mit einge

bunden und Bürgerbetei l igung sichergestel l t  werden. Dies kann jedoch den Staat von 

seiner eigenen Verantwortung nicht entbinden; er kann hier - wie der B l ick in die 

europäischen Nachbarländer zeigt - in verschiedenen Rol len auftreten: als Träger, 

Initiator, Förderer oder Geldgeber der Kriminalprävention. 
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3. Zu den Verhältnissen in den europäischen Nachbarländern 

Der Arbeitskreis hat sich mit den Verhältnissen in einigen europäischen Nachbarländern 

beschäftigt. insbesondere den Niederlanden, England/Wales und auch Belgien sowie der 

Slowakischen Republik. 

Letzteres Land steht stellvertretend für die Situation vieler mittel- und osteuropäischer 

Staaten und ist mit westeuropäischen Ländern nur schwer vergleichbar. Deshalb sei hier. 

bevor ein Vergleich einzelner Gesichtspunkte zwischen den verschiedenen westeuropäi

schen Ländern unternommen wird, vorab zu den Verhältnissen in der S lowakischen 

Republik folgendes festgehalten : Dr. Chalka von der Polizei-Akademie in Bratislava hat 

von vielfältigen kriminalpräventiven Aktivitäten in seinem Land seit 1 993 berichtet . Er 

hat darauf hingewiesen, der Hintergrund für diese Aktivitäten sei ein enormer Krimina

l itätsanstieg von über 1 00 %, und er hat angedeutet, Kriminalitätsfurcht und die soziale 

Unsicherheit in einer anomischen Gesellschaft könnten die Akzeptanz des bestehenden 

politischen Systems gefährden. Eine Verschärfung der Lage komme auch darin zum 

Ausdruck. daß sich der Nationale Rat für Kriminalprävention im letzten Jahr umbenannt 

habe in Rat für Bekämpfung gesellschaftsfeindl icher Aktivitäten. Im übrigen ist Dr. 

Chalka der Auffassung, daß die Situation in der S lowakischen Republik vergleichbar sei 

mit der anderer mittel- und osteuropäischer Länder. 

4. Organisations- und Finanzierungsformen der Kriminalprävention 

im westeuropäischen Vergleich 

Im folgenden kann es sich nur darum handeln, einige westeuropäische Länder, die in der 

Arbeitsgruppe repräsentiert waren, einzubeziehen und sich einige Aspekte heraus

zugreifen - unter der Fragestellung : Was können wir in Deutschland von diesen Erfah

rungen lernen? 

a) Zunächst geht es um die Organisationsebenen der Kriminalprävention : 

Bekanntlicherweise wird zwischen drei Ebenen unterschieden, der gesamtstaatlichen 

oder nationalen Ebene. der regionalen Ebene. Provinzen/Länder. t 1nd der kommunalen 

bzv. . örtlichen Ebene. Wie die Graphik 1 zeigt, bestehen in England, den Niederlanden 

und Frankreich, aber auch m Belgien nationale staatliche Einrichtungen für 

Kriminalprävention. daneben gibt es auch private nationenweite Einrichtungen in 

England/Wales und den Niederlanden. In jedem Fall existieren kommunale bzw. 
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ört l iche Institutionen, die zum Teil organisiert und gefördert \,Verden durch Gremien auf regionaler Ebene. z .B .  der Provinzen in Frankreich. 

Ü RGANISATIONSE BENEN DER KRI!\I INALPRX VENTI ON 

GrnHbritann i en  Niederlande Fra 11 krc i ch  Dc11ts ch l a 11d  

l;be11e11 : 
N a tiona l  - Nat iona l  Board - St i llung Koord ina- Nat ionaler Rat l'ür -

- Crimc Prcvcnt ion tore11 1 1ctzwcrk Kri- Krim ina l  i l ii tsverhii-
U 11 i l, I lomc Office 1 1 1  i 11al priive1 1 l ion lung 

- Crirnc Co11cern - Direktorat Krim i-
(private S ti llung) nalpriivc1 1 t ion, J u-

st izm inistcr ium 

Regional regionale R�ile i11 e in igen Lindern: 
( Prov i nzen/ - - ( Departements) Priivc11 t ionsriilc 
Ui l l(kr) (! !essen .  Schlcsw.-

1 Io ls tc in) 

Kom muna l  z .  l3 .  lia uplam t l ic l ie Kooru i- ört l iche Riile ko1 11 1 11una le Rille 
( K re ise/ Lu ton Pa rtncrs h i p  1 1 ,1 torc11 in  Gemeinden "Runde Tische' ' 
S Ud te) 1 i clc. 

Lokal z. B .  Mcrscys idc i i z. B. V icc l i nv icrlcl 
( S tadttc i lc )  ( Liverpool) 'f' 'f i n  Neumünster 



b) Vor al lem im Hinbl ick auf die weitere Entwicklung in Deutschland stel l t  sich die 

entscheidene Frage, wie die überregionale Ebene der Kriminalprävention zu organi

sieren i st .  

Dabei geht es um den politisch-gesel lschaftl ichen Prozeß des Zustandekommens eines 

solchen Gremiums, um betei l igte Institutionen und Gruppen, um Rechtsformen, Aufga

ben und personel le und finanzielle Ausstattung. Bei all diesen Fragestel lungen kann es 

unterschiedl iche Strukturen und Ausformungen geben, wie auch der B l ick in die euro

päischen Nachbarländer zeigt. Im einzelnen geht es um folgende Bereiche und konkrete 

Ausformungen: 

Organisationsformen nationale/überregionale Ebene 

• Zustandekommen 

• Zusammensetzung/Federführung 
- betei l igte Ressorts 
- gesel l schaftliche Gruppen 

• Rechtsformen 
- Regierungskommission/-ausschuß 
- Stiftung öffentlichen Rechts 
- Stiftung/Verein privaten Rechts 

• Aufgabenbereich 
- Politikberatung 
- Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerberatung 
- Einführung und Umsetzung von Programmen 
- Dokumentation 
- Forschung. Evaluat ion 

• personelle Ausstattung 
- hauptamtliche Kräfte für Prävention 
- ehren-/nebenamtl iche Kräfte 

• Budget p.a. 

• Finanzierung 
- vol lständig staatlich 
- staatliche Zuschüsse 
- Sponsoren der Wirtschaft 
- private Spenden 
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Ein neues speziel les Organisationsschema wurde vor kurzem in  den Niederlanden ent

\\ ickelt :  es \Vurde von Prof. \'an Dij k  aus dem niederländischen Justizministerium vor

geste l l t .  E s  ist e in :V1odel l  zur Organisation der interministerie l len Zusammenarbeit und 

zwzleich für das Zusammenspiel \ on nationalen und kommunalen Strukturen: 

f n terfaces between Nat iona l  and 

Mun ic i pa l  Crime P reventi on  Structu res 

M i n istry of J ustice 

D i recto rate for P reventi o n ,  

C h i l d  P rotect ion and  P robation 

\ 

Min istry of the l nterio r  

U n it for 

Secu rity Po l i c ies  

l n terdepartmenta l  Steering  Comm ittee on Security 

( together  with the M i n .  of Educat ion ,  M i n .  of Wei l  Be i ng  

and  M i n istry of Socia l  Affa i rs )  

J oint  Steeri ng Committee on  Secu rity 

C rime P revent ion  U n its of the 1 9  la rgest town s  



c )  In welchem Ausmaß wird Kriminalprävention durch den Staat finanziert und wie 

geschieht Projektförderung durch nationale Programme? 

In England/Wales. den :\iederlanden und Belgien bestehen nationale Programme, mit 

denen Projekte der Kriminalprhention gefördert und finanziert werden. Formen und 

Ausmaß der Förderung Yariieren beträchtlich. Für England und Wales hat John Graham 

vom Horne Office. London, Zahlen über die Ausgaben für Kriminalprävention vorge

legt: um die Zahlen beurteilen zu können, käme es entscheidend darauf an, genauer auf

zuschlüsseln. was in die Ausgaben al les mit eingerechnet wird. Dies kann hier nicht 

geschehen. Immerhin ist bemerkensv,,ert. daß die neben der staatl ichen Ebene beste

hende private nationale Einrichtung des „Crime Concem·' letztlich doch überwiegend 

durch den Staat (Umweltministerium 27 %, Innenministerium 20 % und Kommunen 1 7  

%) finanziert wird und nur zu etwas mehr als einem Drittel (36 %) wirkl ich durch pri

\ ate Sponsoren. 

T H E  Fl:\A'.'ICING AND ORGANISATION OF CRIME PREVENTION 
I:'\  E'.'IGL..\'.'ID  A:\D WALES 

Horne Office (exc lud ing expend iture on cct v) 

1 993/94 1 99..i/95 1 995/96 1 996/97 

1 3 . 3  l 2 . 8  9 . 0  4.2 

Crime Concern (total budget for 1 995/96 = f 3,75m) 

.-\ . INCOME 

Deparrmenr of the Environment (Safer C ities) 

H ome Office ( core fund ingJ 

Local Authori t ies 

Charitab l e  Trusts 

Banking and l ndustry 

lnsur:rnce compan icS 

Cü r·porate membersh ip  

1 997/98 

4 '.l 

20 ° o  

1 7  ° o  

8 °'o 

9 ° 0 



Die Projektförderung geschieht in den N iederlanden und in Belgien durch staatl iche 

F inanzierung im Rahmen sogenannter S icherheitskontrakte. Ein ähnl iches Modell ist 

das nationale Programm mit Partnerschaftsansatz in  England und Wales :  Das 

sogenannte Safer C ities Programm. Mit d iesen Kontrakten sol l  der Gefahr vorgebeugt 

werden, daß die betei l igten Kommunen das zugewendete Geld nicht für speziel le 

Programme, sondern für reguläre Aufgaben verwenden. Dennoch i st diese Gefahr 

offensichtlich n icht völl ig auszuschl ießen. So berichtete der Vertreter aus Belgien, daß 

70 % der staat l ichen Gelder für Kriminalprävention von den betei ligten Kommunen 

dafür ausgegeben worden sind, die kommunale Pol izei personel l  und sächlich zu 

verstärken, wei l  die Städte zu arm seien, um ausreichend Personal zu bezahlen. 

Beim Programm Safer Cities wird durch die nationale Regierung für drei Jahre eine 

Anschubfinanzierung geleistet, in der Hoffnung, daß im Anschluß daran die Kommune 

die Ausgaben für Kriminalprävention regulär trägt. Mit dieser Anschubfinanzierung 

werden Personalmittel gestel l t :  Für einen Koordinator der Kriminalprävention vor Ort 

und einen Assistenten und Sekretär, dazu kommen zusätzlich 250 .000 P fund pro Jahr 

für konkrete lokale Maßnahmen. Erwartet wird, daß sich die betreffende Gemeinde 

durch sächliche und personel le Mittel betei ligt und Sponsoren aus der Wirtschaft ge

winnt . 

S ieht man sich die Programme und die konkreten Maßnahmen im einzelnen an, so ge

winnt man aus deutscher Sicht den Eindruck, daß zum Tei l  unter dem Etikett Kriminal

prävention Maßnahmen finanziert werden, die i n  Deutschland reguläre Aufgabe von 

Trägern der J ugend- oder Sozialhi l fe s ind, so z .B.  bei den Programmen bezüglich der 

sogenannten „chi ldren at risk". 

d) Zusammenfassend lassen sich folgende Thesen zur Kriminalprävention in 

Westeuropa formul ieren: 

1 .  Kriminalprävention gi l t  (auch) als staatl iche Aufgaben. 

2. Regierungsstel len betreiben Koordinierung, (Anschub-)Finanzierung und Programm-

entwicklung. 

3 .  Private Träger werden staat l ich gefördert. 

4. Lokale Projekte werden durch überregionale Programme init iiert und gefördert. 

5 .  Evaluation ist nöti g  für die politische Überzeugungskraf!. 



6 .  Kriminalpräventi\·e Maßnahmen füllen biswei len die Lücken fehlender sozialarbeite

rische oder po l izei l iche Ressourcen. 

5.  Zur Situation in Deutschland 

Im Arbeitskreis  berichtete Northoff über den derzeitigen Stand der Kriminalprävention 

in Schles\vig-Holstein SO\vie über praktische Erfahrungen insbesondere bezüglich der 

Etablierung von Projekten auf örtlicher Ebene. Ein weiterer Bericht von Obergfell

Fuchs bezog sich auf das Pi lotprojekt „Kommunale Kriminalprävention in Baden

Württemberg", das von der dortigen Landesregierung initiiert worden war. Aus den 

gemachten Erfahrungen zog der Referent den Schluß, daß eine Konzeption von oben 

zum Scheitern verurtei lt sei. 

Ü RCAN ISATION VON KRIM INALPR;\. VENTION IN DEUTSCHLAND 

stiintligc G remien/ E in- Au-hoc-Kom miss ionen/ Private I n i tia tive n 
richtungen Begrenzte Progra m me 

N atio n a le/ lii11 u eri i be 1·- rcssorlübcrgn.: i li.:nJ (- )  z. 13 .  Anl igcwal tkommis- z. 13 .  S t i liung für Ver-
g re i fende  Ebene  (Ansatz: inh.:rm in is t .  AG, S lüll bn.:c!H..:nsvcrhütung 

Federführung: BM.J) Weißer Ring 
z .ß .  AGAG 

ressorlbczogen :  
z. B .  KPYP 

l . amlcscbcnc Lan desp rii vc 1 1  t i 011s rii tc z. B.  Ant igcwal tkommis-
z. B .  i n  S I  1 ,  1 1 1:: sion Berl i n  

z.ß .  P i lotprojekt "Kom-
mu1ialc Kriminalprüven-
t ion in  l3W" 

l�o m 111 11 11 a lc Ebene  Priivcnt ionsrütc, "Runde Lokale P roj ekte örl l iehi..: Vere inl: 
Tische", Prüvcnt ionsbc- (z .ß .  Krim inal pr�ivcnt ion 
au liragtc in S 1ü dtc11 oder G ießen)  
Kreisen  
(z. l3 .  Kö ln ,  Lübeck, Dei-
mi..:11 borst ) 



Ergänzt wurden diese Referate durch Kurzberichte aus anderen Bundesländern. Da hier 

die Entwicklungen sehr im Fluß sind, wird darauf verzichtet den Stand zur Zeit der 

Tagung wiederzugeben. Jedoch kann al lgemein gesagt werden, daß es in nahezu allen 

Bundesländern inzwischen Ansätze zur Koordinierung kriminalpräventiver Aktivitäten 

in Form von Landespräventionsräten oder vergleichbaren Gremien gibt. Die vorstehende 

Graphik gibt einen Überbl ick über die Organisation von Krim inalprävention in  

Deutschland auf den verschiedenen Ebenen. Dabei wird deutl ich, daß es  derzeit e in  res

sortübergrei fendes nationales Gremium nicht gibt, sondern daß auf Bundesebene allen

fal l s  Ad-hoc-Kommissionen bzw. begrenzte Programme oder private Initiativen 

bestehen . 

Zusammenfassend lassen sich zur Kriminalprävention m Deutschland folgende 

Thesen formulieren :  

1 .  Im Rahmen regulärer Aufgaben oder sozialpol itischer Programme werden i n  

Deutschland Maßnahmen durchgeführt, die i m  Ausland zum Teil als Kriminalprä

vention laufen. 

2 .  Auf Länderebene und in vielen Kommunen bestehen oder entstehen kriminalpräven

tive Aktivitäten,  Gremien und Projekte. 

3. Die Entwicklung auf kommunaler Ebene ist wildwüchsig, nicht flächendeckend und 

nur ausnahmsweise programmgesteuert. 

4. Ein Überbl ick über alle Aktivitäten fehlt ;  es mangelt an Informations- und Erfah

rungsaustausch. 

5 .  Der Präventions�ag als ein Forum für Erfahrungsaustausch sol lte auf Dauer gestel l t  

werden. 

6. E ine bundesweite Koordinierung von kriminalpräventiven Informationsdiensten 

(Dokumentationsverbund) sol lte etabliert werden. 

Verfasser: Prof. Dr. Jörg-Martin Jehle 

Direktor der Kriminologischen Zentralstelle 

Adolfsallee 32 
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OR G ANI SA TI ONS· UND FINANZIER UNGSMODEL LE DER KRIMINA L P R Ä  VENTI ON A M  

BEISPIEL BADEN-WÜR TTEMBER GS UNTER BESONDERER BER ÜCKSICHTI G UNG V ON 

FREIBUR G I .BR . 

Joachim Obergfell-Fuchs 
Max-Planck- Institut  fü r Strafrecht , F reiburg 

1. Grundgedanke des Konzepts "Kommunale Kriminalprävention in Baden-
Württemberg' '  

Ende des Jahres 1 993 wurde auf Veranlassung des baden-württembergischen Innen
ministeriums das Pilotprojekt "Kommunale Kriminalprävention in Baden-Württemberg" 
ins  Leben gerufen (vgl .  Landtag von Baden-Württemberg 1 993; Birzele 1 995) . Ausgangs
punkt war die Überlegung neue Wege bei der Verhinderung von Kriminalität zu be
schreiten . Dabei wurde vor allem auf die Feststel lung zurückgegriffen, daß der Großteil 
der Straftaten am oder in der Nähe des Wohnortes des Täters verübt wird (vgl . Teufel 
1 995) .  In die Planung kommunaler Präventionsstrategien sollten vor Ort alle politischen 
und gesel lschaftl ichen Gruppen miteinbezogen werden, die zur Prävention beitragen 
können. So betonte auch der baden-württembergische Ministerpräsident Erwin Teufel auf 
einer Tagung des Staatsministeriums Baden-Württemberg zum Thema "Innere Sicherheit" 
eindrücklich: "Eine moderne Kriminalpolitik muß das gesel lschaftliche Umfeld und die 
Ursachen von Kriminal ität einbeziehen" (Teufel 1 995, S. 1 2) .  In erster Linie wurde hierbei 
an eine Kooperation zwischen Fachleuten aus der Verwaltung, der Wirtschaft, der Wissen
schaft und der Polizei auf der einen Seite und aktiven Bürgerinnen und Bürgern auf der 
anderen Seite gedacht, eine Konzeption wie sie sich auch seit mehreren Jahren im Rat für 
Kriminalitätsverhütung in Schleswig-Holstein bewährt hat (vgl . Bull 1 993 ; Jäger 1 993; 
Loewe 1 993) und beispielsweise auch von Ammer ( 1 992) in dem von ihm erstellten 
Schema zur Systematisierung mögl icher Präventionsansätze dargestellt wird. 

Grundgedanke des Pilotprojekts in Baden-Württemberg war, durch Präventionsstrategien 

kriminal itätsbegünstigende Strukturen abzubauen, 

die präventable Kriminal ität quantitativ wie auch qualitativ zu reduzieren, 

das Sicherheitsgefühl der Bürger zu steigern, 

sowie Einfluß auf potentielle Opfer zu nehmen um so die Tatgelegenheitsstrukturen zu 
reduzieren . 

Um Erfahrungen mit dem kommunalen kriminalpräventiven Ansatz zu sammeln und seine 
Möglichkeiten und auch Probleme kennenzulernen, sollte das Projekt zunächst in ausge-



wählten Modellstädten in Baden-Württemberg etabl iert werden, ehe an eine landesweite 
Umsetzung gedacht war. Hierzu wurden insgesamt fünf Städte mit unterschiedlicher 
Größenordnung, Lage und Struktur ausgewählt. Dabei handelte es sich um die Stadt Calw, 
eine in der Nähe von Stuttgart gelegene Kleinstadt mit ca .  20.000 Einwohnern, die in der 
Nähe des Bodensees l iegenden Städte Ravensburg und Weingarten, die zwar politisch 
unabhängig sind, aufgrund ihrer räumlichen Nähe jedoch als eine Art Doppelstadt mit 
insgesamt 65 .000 Einwohnern betrachtet werden können, die nordwürttembergische Stadt 
Heilbronn mit ca. 1 20.000 Einwohnern und die im Südwesten Baden-Württembergs 
gelegene Stadt Freiburg; mit knapp 200.000 Einwohnern die größte der fünf Modellstädte. 

Diese Städte unterscheiden sich nicht nur hinsichtl ich ihrer Lage und Struktur, sondern 
auch in bezug auf ihre Kriminalitätsbelastung. So weist nach der Polizei l ichen Kriminal
statistik des Landes Baden-Württemberg (Landeskriminalamt Baden-Württemberg 1 995) 
der Kreis Calw mit einer Häufigkeitsziffer von 3 .052 registrierten Straftaten je 1 00.000 
Einwohner im Jahr 1 994 den geringsten Belastungsfaktor auf, etwas höher l iegt bereits 
der Kreis Ravensburg mit 4.923 Straftaten. Noch stärker belastet erweist sich die Stadt 
Heilbronn mit insgesamt 7 .296 erfaßten Straftaten je 1 00.000 Einwohner und die Stadt 
Freiburg l iegt mit 1 2 .735 Straftaten nicht nur deutl ich höher als die anderen Projektstädte, 
sondern erreicht einen der höchsten Werte in Baden-Württemberg überhaupt. Dabei ist 
sicherlich zu berücksichtigen, daß mit Calw und Ravensburg die Zahlen zweier Land
kreise mit mehreren Orten unterschiedlicher Größe mit den beiden kreisfreien Städten 
Heilbronn und Freiburg verglichen werden. Daher dürfte, im  S inne eines Stadt-Land
Gefälles der Kriminalität, eine gewisse Unterschätzung der Kernorte Calw, Ravensburg 
und Weingarten erfolgen, es lagen allerdings keine konkreten Zahlen für die Einzelorte 
vor. Eine neuere Analyse der Kriminalitätsbelastung in baden-württembergischen Groß
städten seit 1 980 zeigt allerdings, daß Freiburg generel l  eine der höchsten Häufigkeits
ziffern der Kriminalitätsbelastung im Land aufweist (Kury u.a. 1 996). 

Um eine möglichst effektive und umfassende Beurtei lung des Pilotprojekts zu ermögl i
chen, war von vornherein eine wissenschaftl iche Begleitung der Städte vorgesehen . Diese 
sol l te in Heilbronn durch die Universität Heidelberg, in Ravensburg und Weingarten 
durch die Universität Konstanz, in Calw durch die Fachhochschule für Polizei in Vill in
gen-Schwenningen und in Freiburg durch das ortsansässige Max-Planck-Institut für 
Strafrecht erfolgen. 

Weiterhin sollten die Kommunen durch die entsprechenden zuständigen Pol izeidirektionen 
in fachlicher Hinsicht unterstützt werden, so z.B. bei der Erstellung örtlicher Kriminal i
tätslagebilder, durch Beratung kommunaler Projektverantwortlicher und durch Zusammen
arbeit mit den Instituten der kriminologischen Begleitforschung. Dem Landeskriminalamt 
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kam die Aufgabe zu, sowohl die beteil igten Polizeidirektionen zu unterstützen, wie auch 
die in den einzelnen Projekten gefundenen Erkenntnisse zu bündeln, an entsprechende 
Stellen weiterzugeben und schließlich die Resultate und Erfahrungen in einem "Handbuch 
für Kommunale Kriminalprävention" allgemein nutzbar zu machen. Einen Überblick über 
diese baden-württembergische Konzept der Kommunalen Kriminalprävention geben Baier 
und Feltes ( 1 994) bzw. Feltes ( 1 995) .  

2. Finanzierung des Pilotprojekts "Kommunale Kriminalprävention in Baden-

Württemberg" 

Was die Finanzierung des baden-württembergischen Projekts anbelangt, so wurden durch 
das Innenministerium in den Haushaltsjahren 1 994, 1 995 und 1 996 vor allem die krimino
logischen Forschungsinstitute in ihrer Aufgabe der Begleitforschung unterstützt. Dies lag 
darin begründet, daß es den Instituten oblag umfangreiche und damit auch kostspielige 
Dunkelfelduntersuchungen in den beteiligten Kommunen durchzuführen, um so neben den 
polizeilich registrierten Straftaten Aussagen über das Dunkelfeld der Kriminalität wie auch 
über die Problemlagen und Kriminalitätsfurcht der Bürger treffen zu können. 

Hinsichtlich der Finanzierung der Projektstädte zur Umsetzung kriminalpräventiver 
Maßnahmen war allerdings nur ein relativ geringer Zuschuß von 7.500 DM pro Jahr 
vorgesehen, ein Betrag, der einhell ig von allen Kommunen als viel zu niedrig angesehen 
wurde. So war es Konsens unter den Vertreten der Kommunen, daß sie angesicht knapper 
Haushaltslage und bereits notwendigen Mittelkürzungen kein weiteres finanzielles Engage
ment für den Bereich der kommunalen Kriminalprävention aufbringen können. Nach 
Ansicht des Innenministeriums sollte eine Finanzierung der Projekte vor Ort allerdings 
auch durch Sponsoren aus den Bereichen Handel, Gewerbe, Banken und Versicherungen 
sowie Privatpersonen erfolgen, ein Ansatz wie er bereits - allerdings nur zum Teil - in 
Dänemark, Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden, aber auch in Hessen und 
Rheinland-Pfalz (Koblenz) verwirklicht wurde (vgl. Koetzsche 1 994). Auf das Problem 
der finanziellen Mittel zur Durchführung konkreter Maßnahmen und Projekte im Rahmen 
kommunaler Kriminalprävention geht Koetzsche ( 1 996) in einer neueren Arbeit ein. So  
bedarf es zwar seiner Ansicht nach keiner zusätzlicher Mittel um Arbeitsgespräche und 
Sitzungen kommunaler Gremien für Kriminalitätsverhütung durchzuführen, sobald jedoch 
eine konkrete Umsetzung von Maßnahmen erfolgen sol l ,  so müssen Mittel entweder aus 
den kommunalen Haushalten oder von privaten Sponsoren beschafft werden, wobei 
letztere nicht selten auf kurzfristige und rasch sichtbare Erfolge fixiert sind und gerade 
durch die in aller Regel sich erst langfristig einstellende Effekte kommunaler Kriminal 
prävention bald das Interesse an weiterer Förderung verlieren. Nach Ansicht von Koetz-



sehe ist es daher notwendig, daß von seiten des Landes Mittel zumindest zur Anschub
finanzierung bereitstehen. Auch Gramckow ( 1 994) stellt fest, daß die entstehenden Kosten 
einen kritischen Punkt darstellen. So konnten aber beispielsweise in Ft. Myers (USA) 
Verwaltungskosten durch intensive Koordination und Kooperation unterschiedl icher 
Behörden gesenkt werden. S ie kommt allerdings auch zu dem Ergebnis, daß neben den 
öffentlichen Geldern v .a. private Ressourcen intensiv genutzt werden sollten, ein in den 
US-amerikanischen Projekten zur kommunalen Kriminalprävention durchaus gängiges 
Vorgehen . 

Neben der in Baden-Württemberg geführten Auseinandersetzung um die Finanzierung der 
Projektarbeit  war für die Kommunen, und hierbei besonders für die beiden Großstädte 
Heilbronn und Freiburg, ein zentraler Punkt inwieweit mit einem solchen Projekt nicht die 
Zuständigkeit der Polizei und damit des Landes auf die Kommune abgewälzt werden sol l ,  
ein Punkt auf den auch im Zusammenhang mit einem Vorschlag des nordrhein-westfä
lischen Innenministeriums zur Umsetzung kommunaler kriminalpräventiver Ansätze vom 
Deutschen Städtetag eindrückl ich h ingewiesen wurde (Witte, 1 995) .  Es stand die Befürch
tung i m  Raum, daß letztlich der Kommune kostenintensive polizeiliche Aufgabenfelder 
zugeteilt werden und sich so das Land aus der Verantwortung ziehe. Diese Bedenken 
führten letztlich dazu, daß die Stadt Heilbronn aus dem Gesamtprojekt ausschied und nur 
noch die vier Städte Calw, Freiburg, Ravensburg und Weingarten al s Projektstädte zur 
Verfügung standen. Damit erfolgte auch eine Umverteilung der Aufgaben: S o  übernahm 
die Universität Heidelberg die Aufgabe der Begleitforschung für Calw, während die 
Fachhochschule für Pol izei in Vill ingen-Schwenningen neben der Dokumentat ionspflicht 
und der Koordinierungsfunktion bezüglich der Forschungsinstitute nur noch einige kleine
re Spezialuntersuchungen wie z.B . eine Analyse der Notrufe in den Projektstädten über
nahm. Eine ausführliche Darstellung des Organisationsmodells in Baden-Württemberg 
zeigt Abbildung 1 .  

3. Darstellung des Projekts in Freiburg 

Im nun folgenden Abschnitt soll näher auf die Umsetzung des Projekts in Freiburg 
eingegangen werden, dabei erfolgt die Betrachtung unter dem B lickwinkel der Begleitfor
schung, die Akteure selbst, d.h. die Stadtverwaltung oder auch die Polizei mögen andere 
Schwerpunkte in ihrer S ichtweise legen. Die Arbeit in Freiburg war von vornherein von 
einer eher zurückhaltenden Atmosphäre geprägt, auch hier wurden die Bedenken geltend 
gemacht die zum Ausscheiden Heilbronns geführt hatten, wenngleich von seiten des 
Ersten B ürgermeisters keine Zweifel an der Mitwirkungsbereitschaft gelassen wurden. 
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3 . 1 Erstellung des Kriminalitätslagebildes 

Als erster Schritt wurde sowohl von der Polizei wie auch vom Max-Planck-Institut ein 
voneinander unabhängiges Kriminalitätslagebild erstellt. Während die Polizei sich auf die 
Verteilung der registrierten Straftaten in Freiburg konzentrierte wurde vom MPI eine 
Bevölkerungsumfrage an ca. 1 . 1 00 Freiburger Bürgern durchgeführt. Hier wurden neben 
der Opferwerdung in Einjahresprävalenz bezogen auf unterschiedliche Deliktsbereiche 
auch die Kriminalitätsfurcht im eigenen Wohngebiet wie in anderen Gebieten der Stadt 
erfaßt. Hinzu kam die Analyse subjektiver Annahmen zu kommunalen Problemlagen 
allgemein wie auch zu Ursachen von Kriminalität und deren Bekämpfungsmöglichkeiten, 
sowie Einstellungen der Bürger zu den Instanzen der formellen Sozialkontrolle. Ähnliche 
Vorgehensweisen, besonders im Hinblick auf eine Kombination polizeilicher Hellfeld- und 
kriminologischer Dunkelfelddaten finden sich bereits in den regionalen Studien von 
Schwind u.a. ( 1 975) in Göttingen Stephan ( 1 976) in Stuttgart sowie Schwind u.a. ( 1 978 ;  
1 989) i n  Bochum, aber gerade auch in  neuerer Zeit werden nach dieser kombinierten 
Methodik zahlreiche kriminologische Regionalanalysen zur Erstellung eines Kriminalitäts
lagebi ldes als Handlungsgrundlage für kriminalpräventive Strategien erstel lt. Beispiele 
hierfür finden sich in Lübeck (Papendorf & Neth 1 99 1 ;  Aben 1 992) und Hamburg-Altona 
(Legge u.a. 1 994), eine allgemeine, überblickshafte Darstel lung gibt Koch 1 992. 

Die Ergebnisse der Befragung in Freiburg zeigten, daß zwar die Stadt sehr stark mit 
Kriminalität belastet war - insgesamt 40, 1 % der Befragten berichteten, daß sie innerhalb 
des zurückliegenden Jahres Opfer einer Straftat geworden seien -, daß aber in der Sicht 
der Bürger Kriminalität zwar ein wichtiges, aber nicht das wichtigste Problem darstellt. 
Hier l agen mit 27% der Nennungen bei einer offenen Frage allgemeine soziale Probleme 
wie bspw. Arbeitslosigkeit aber auch das Auftreten von Randgruppen an der Spitze, es 
folgten Problemlagen aus dem Bereich Wohnen ( 1 6,4%), allgemeine Verkehrsprobleme 
( 1 5 ,3%) und schließlich auf Platz vier die Kriminalität ( 1 4,9%) .  Was stadtteilspezifische 
Auswertungen anbelangte, so ergab sich, daß vor allem der Altstadtbereich sehr stark 
kriminali tätsbelastet war, so entfielen, insgesamt 1 6,9% aller genannten Opferwerdungen 
auf diesen Stadttei l ,  der nächsthöchste Wert lag im an die Altstadt angrenzenden und nur 
durch die B ahnlinie getrennten Stadtteil Stühlinger mit I 0,7% bereits um mehr als sechs 
Prozent niedriger (vgl . Abbildung 2). Alle weiteren Stadtteile lagen weit unter diesen 
Prozentwerten, die nächsthöchsten prozentualen Anteile fanden sich in Herdern und der 
Unterwiehre mit jeweils 6,2%. Und auch hinsichtlich der Opferwerdung im eigenen 
Stadtteil lag die Altstadt an der Spitze, so berichteten 44, 1 % der dort Befragten, daß sie 
im eigenen Stadtteil innerhalb des vergangenen Jahres Opfer einer Straftat geworden 
seien, im Stühlinger lag dieser Wert bei 33 ,0%. 
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In beiden Stadtteilen, v .a. jedoch in der Altstadt, zeigten die dort lebenden Bewohner 
allerdings relativ niedrige Ausprägungen in der Kriminali tätsfurcht, so hatten bspw. nur 
knapp 1 1 ,8% der Altstadtbewohner Angst nachts draußen allein in der Wohngegend Opfer 
einer S traftat zu werden - im Stühl inger waren es 22, 1 % -, dies war der niedrigste Wert 
in Freiburg überhaupt. Demgegenüber zeigten die Bewohner des Stadtteils Weingarten, 
einer Hochhaussiedlung im Westen Freiburgs, welche allerdings keine sonderlich erhöhte 
Kriminalitätsbelastung aufwies (5% aller Viktimisierungen im Stadtgebiet; 29,8% wurden 
im eigenen Stadtteil Opfer), den höchsten Furchtwert überhaupt. Nahezu jeder Zweite 
( 4 7 ,8 % ) der dort Lebenden gaben an, daß er nachts draußen alleine Angst hätte, Opfer 
einer Straftat zu werden (vgl . Abbildung 3) .  Und auch bei der Frage nach furchtbesetzten 
Gebieten außerhalb der eigenen Wohngegend (einer offenen Frage) rangierte dieser 
Stadtteil bei den Freiburgern mit 1 7 ,4% der Nennungen an zweiter Stelle hinter der 
Altstadt (30,5% ) ,  welche allerdings in der Einschätzung aller nicht in der Altstadt leben
den Bürger als unsicherstes Gebiet eingestuft wurde (vgl .  Abbildung 4). 

Damit zeigte sich, daß zum einen die Einschätzung der Bürger bezüglich des Sicherhei ts
gefühls in der eigenen Wohngegend und das in anderen Stadttei len erheblich divergierte 
(Bsp. Altstadt) und zum anderen, daß auch eine erhebl iche Diskrepanz zwischen Krimina
l i tätshäufigkeit und Kriminalitätsfurcht bestand (Bsp. Altstadt; Weingarten) (vgl .  ausführ
lich Obergfell-Fuchs & Kury 1 995). 

3.2 Umsetzung in die Modellkonzeption 

Als mögliche kriminalpräventive Strategien ergab sich aus den Ergebnissen der Bevölke
rungsbefragung - die sich im übrigen sehr gut mit den Heilfelddaten deckten - unter dem 
B lickwinkel  der Beeinflussung der Kriminal i tätszahlen sich dem Altstadtbereich zu
zuwenden, al lerdings war anzunehmen, daß die Mitwirkungsbereitschaft der dort l ebenden 
Bürger eher gering sei, da ein "Leidensdruck" im S inne eines erhöhten Unsicherheits
gefühls nicht gegeben war. Bei Schwerpunktlegung im Hinblick auf die Reduktion der 
Kriminalitätsfurcht bot sich der Stadtteil Weingarten an, da hier sowohl die Bewohner 
selbst, wie auch die Freiburger aus anderen Stadtteilen ein hohes Maß an Unsicherheits
gefühl beschrieben. 

Eine weitere Zieldefinition zur Etabl ierung kriminalpräventiver Maßnahmen hätte sich auf 
die Bereiche richten können, in welchen die Freiburger sowohl ein erhebliches kommuna
les Problem wie auch eine Ursache für Kriminal i tät sahen. Als mögliches - auch beein
flußbares - Feld bot sich das Auftreten von Randgruppen im Stadtgebiet an, hier stand 
ganz besonders auch der Freiburger Hauptbahnhof im Bl ickpunkt des Interesses. Zum 
einen war und ist dieser Bereich durch erhebl iche bauliche Umstrukturierung und damit 
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auch Unübersichtlichkeit gekennzeichnet, zum anderen bildet gerade die Bahnhofsachse 
als Trennlinie zwischen dem Handels-, Tourismus- und Gewerbebereich Altstadt und dem 
Wohngebiet Stühlinger einen Brennpunkt hinsichtlich des Auftretens von Obdachlosen ,  
Drogenabhängigen, jugendlichen Aussteigern und Prostituierten. 

Die Ergebnisse der Bürgerbefragung, wie auch die Heilfeldanalysen der Polizei wurden 
auf Einladung des Ersten Bürgermeisters als Vertreter des Dezernats für öffentliche 
S icherheit und Bauordnung in der zweiten Jahreshälfte 1 994 einem größeren Gremium 
vorgestellt, das sich aus Vertreterinnen und Vertretern des Gewerbes, der Banken, der 
Kirchen, der Bürger- und Stadtteilvereine wie auch der Deutschen Bahn zusammensetzte. 
Ziel dieses Treffens war es zum einen , Interesse für das Gesamtprojekt Kommunale 
Kriminalprävention in Freiburg zu wecken, zum anderen um vor al lem aus dem Bereich 
der Wirtschaft einen Förderkreis zur finanziellen Unterstützung etwaiger Präventions
projekte zu gewinnen . 

In diesem Rahmen wurde eine in Zusammenarbeit von kommunalen Behörden, der Polizei 
und des Max-Planck-Instituts erstellte Konzeption vorgestellt (Abbildung 5 ) .  Diese sah 
vor, daß ein Lenkungsausschuß bestehend aus den Bürgermeistern der Dezernate Öffentli
che Ordnung, Schule und Soziales, Vertretern der Polizei , der Presse sowie der zu bilden
den Arbeitskreise und des Förderkreises gebildet werden sollte, dem eine koordinierende 
Funktion zukommen sollte; das Max-Planck-Institut hätte hierbei als Forschungsein
richtung einen Beobachterstatus gehabt. Dieser Lenkungsausschuß sollte eine Geschäfts
stelle errichten , welche v.a. die Öffentlichkeitsarbeit übernehmen sollte. Die finanzielle 
Unterstützung des Projekts sollte über einen Förderkreis, bestehend aus Vertretern der 
Wirtschaft, des Handels und der Banken sowie weiterer Sponsoren erfolgen, die Zuteilung 
der Mittel wäre dann über den Lenkungsausschuß erfolgt. Weiterhin sah das Konzept vor 
insgesamt drei Arbeitskreise einzurichten, zwei bezogen auf die Stadtteile Stühlinger und 
Altstadt, einen weiteren zum Themenbereich Illegale Drogen . Diese Arbeitskreise sollten 
sich aus engagierten Vertretern öffentlicher Einrichtungen, von Verbänden oder Vereinen 
zusammensetzen, und mit den entsprechenden Interessengruppen eng kooperieren. Auf der 
unteren Ebene, wo letztlich die Arbeit vor Ort und damit die konkrete Umsetzung der 
Präventionstätigkeiten erfolgen sollte, war die Bildung speziel ler, themenzentrierter 
Arbeitsgruppen vorgesehen, so z.B. für den Bereich Altstadt eine Arbeitsgruppe Laden
diebstahl oder für das Wohngebiet Stühlinger eine Arbeitsgruppe Nachbarn helfen Nach
barn. 

Damit ist dieses Konzept auch mit anderen, v .a. schleswig-holsteinischen, Ansätzen 
vergleichbar, auch dort wurden in aller Regel vor Ort themenzentrierte Arbeitskreise bzw. 
Arbeitsgruppen etabliert (vgl .  Finkel 1 994) . Ein zentraler Unterschied ist allerdings in der 
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Finanzierung zu sehen, während in anderen Projekten häufig eine Finanzierung durch die 
Kommune oder · gar das Land erfolgte, war in Freiburg hierzu einzig der Förderkreis 
vorgesehen. Eine Ausnahme bi ldete al lerdings die geplante Geschäftsstelle, hier wurde 
überlegt von seiten der Stadt eine ABM-Stelle einzurichten . 

Durch die Konzentration auf die Stadtteile Altstadt und Stühlinger orientierte sich dieses 
Konzept sehr stark an den Bereichen Kriminalitätsaufkommen und soziale Randgruppen. 
Dabei stand nicht zuletzt auch eine gewisse Außenwirkung im Mittelpunkt des Interesses, 
da gerade der "erste Freiburger Eindruck" vieler Touristen die am Bahnhof ankommen -
und einen erheblichen Wirtschaftsfaktor darstellen - durch eine erhebliche Ansammlung 
von Obdachlosen und Drogenabhängigen und entsprechend z.T. aggressivem Betteln 
getrübt wird. Der weitere Schwerpunkt illegale Drogen orientierte sich an den bereits 
vorhandenen Konzeptionen den Polizei . 

Es fällt auf, daß der stark furchtbelastete Stadttei l  Weingarten keine Berücksichtigung 
fand, dies lag darin begründet, daß in diesem Stadtteil zum Teil sehr konträre Vorstel
lungen unterschiedlicher Interessenverbände und Bürgervereine aufeinanderprallen und 
hier befürchtet wurde, daß ein Präventionskonzept zwischen diesen Streitigkeiten zerrie
ben werden könnte. 

Ein weiterer, besonders für die Begleitforschung sehr kritischer Punkt lag darin ,  daß die 
Bi ldung der Arbeitsgruppen quasi ad hoc erfolgte. Zwar lag als Basis das Kriminalitäts
Iagebi ld der Polizei wie auch des Max-Planck-Instituts vor, eine Zieldefinition im S inne 
der Frage "an welchem Ausgangspunkt startet die konkrete Arbeitsgruppe um mit welchen 
Mitteln welche Ziele zu erreichen" erfolgte allerdings nicht bzw . nur sehr vage. Diese 
mangelnde Zieldefinition, deren Bedeutung auch von Kube ( 1 987, S. 288ft) und Ammer 

( 1 992, S .  60ft) besonders hervorgehoben wird, hat zum einen erhebliche Rückwirkungen 
auf die Arbeit der Begleitforschung - eine Evaluation ist damit nahezu nicht möglich -, 
zum anderen aber auch auf die Mitwirkungsbereitschaft der Akteure am Projekt der 
kommunalen Kriminalprävention. So muß die Frage potentieller Adressaten präventiver 
Strategien nach dem Ziel der Maßnahmen zwangsläufig unbeantwortet bleiben. 

Daher überrascht es auch nicht allzusehr, daß die Vorstellung der Konzeption nicht den 
ursprünglich gewünschten Erfolg einer Beteiligung von Bürgern und Verbänden erbrachte. 
So wurde in diesem Gremium deutl ich, daß zwar von seiten der Wirtschaft, h ier v .a .  der 
B anken, eine gewisse Bereitschaft zum Sponsoring bestand, auf der anderen Seite wurden 
aber wiederum die bereits bekannten Bedenken geäußert, daß die Pol izei , und in diesem 
Fal l die örtl iche Pol izeibehörde, das Problem Kriminalität und Sicherheit an die Bürger 
wegdelegieren wolle .  So wurde gerade von den Vertretern der in der Altstadt ansässigen 
Betriebe bemerkt, daß es letztlich Sache der Polizei sei für die Sicherheit der Bürger und 
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damit auch der Kunden zu sorgen, dabei solle besonders gegen diejenigen Randgruppen 
vorgegangen werden, welche durch aggressives Verhalten und. Pöbeleien die Bürger 
verunsicherten. Allgemein wurde eine erhöhte sichtbare Polizeipräsenz gefordert; ein 
ähnliches Ergebnis erbrachte im übrigen die Bevölkerungsbefragung. 

Erhebliche Bedenken äußerten die Vertreter des Bürgervereins Stühlinger, hier wurde 
befürchtet, daß eine Focussierung auf ihren Stadtteil ein schlechtes Image mit sich bringen 
würde. So wurde angenommen, daß ein Projekt, das seinen Schwerpunkt auf den Stadtteil 
Stühlinger legen würde, dazu führe, daß dieser Stadtteil in den Augen der Freiburger als 
ein Stadtteil der sozial Schwachen, Randgruppen und Kriminellen erscheinen müsse. 
Daher sei von seiten des Bürgervereins an eine Mitwirkung nicht zu denken. 

Auch weitere Erläuterungen seitens der Polizei wie auch der kommunalen Vertreter 
hinsichtlich einer geplanten Umsetzung, die einerseits keinen stigmatisierenden Effekt 
haben solle, sondern eher auf einen im Grunde intakten Stadtteil ausgerichtet sei, und 
andererseits auch nicht zum Ziel habe polizeiliche Aufgaben auf den Bürger abzuwälzen, 
sondern im Gegenteil ein gemeinsames Vorgehen beabsichtigt sei, führte zu keinem 
weiteren Ergebnis bzw. zu einer Annäherung der Positionen. 

3 .3 Realisierung der Konzeption 

Betrachtet man den weiteren Fortgang des Freiburger Projekts, knapp zwei Jahre nach der 
ersten öffentlichen Vorstellung, so kann man festhalten , daß eine immer noch sehr 
reservierte Haltung besteht. Eine konkrete Umsetzung kriminalpräventiver Maßnahmen ist 
bislang nur sehr spärlich erfolgt, ein Einbezug der Bürger oder, wie es geplant war, 
"breiter gesellschaftlicher Schichten " ist nicht erfolgt und auch der Lenkungsausschuß 
wurde bislang nicht eingerichtet. 

Hinzu kam, daß die lokale Presse das Thema kommunale Kriminalprävention unter dem 
Tenor aufgriff, daß das Pilotprojekt "abstürzen" würde, was zwar von der Kommune, der 
Polizei und auch dem Max-Planck-Institut dementiert wurde, jedoch bei den Bürgern den 
Eindruck hinterließ, daß das Projekt quasi noch vor der Einrichtung zum Scheitern 
verurteilt sei. 

Faßt man die konkreten Maßnahmen zusammen, so kann man folgendes festhalten : 

- Es wurden Gespräche hinsichtlich eines Beleuchtungsprogramms im Stadtteil Stühlin
ger geführt, diese verliefen angesichts des Widerstandes des Bürgervereins allerdings 
erfolglos. 

- Die Polizei selbst verstärkte ihre präventiven und repressiven Maßnahmen im Stühlin
ger. 
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- Die Polizei wurde enger in  die Bauleitplanung eingebunden, dies geschah zum einen 
im neu zu gestaltenden Bahnhofsbereich, zum anderen im sogenannten Vauban
Gelände, einer ehemaligen französischen Kaserne die nach dem Abzug der Soldaten 
von der Kommune übernommen wurde. 

- Es wurde eine Arbeitsgruppe "Sicherheit am Hauptbahnhof" gegründet, welche sich 
aus den Vertretern der Bahn, der umliegenden Hotels ,  der Polizei, der Kommune und 
den kommunalen Bau- und Touristikgesellschaften zusammensetzte. Schwerpunkt
thema ist auch hier das Problem der Nichtseßhaften in diesem Bereich, die Maß
nahmen, welche in das "3S - Konzept (Sicherheit - Sauberkeit - Service) der Deut
schen Bahn eingebunden sind, lassen sich dabei kurz durch die Strategien Vertreiben 
vs. Dulden zu beschreiben, im Vordergrund steht dabei der Komforl der Reisegäsle. 
So wurden im Bahnhofsbereich auch technische Maßnahmen, so z.B .  durch die 
Installation von Überwachungskameras, ergriffen um gegebenenfalls Straftäter anhand 
von Videoaufzeichnungen leichter identifizieren zu können . 

Unabhängig vom Pilotprojekt "Kommunale Kriminalprävention" wurde auf Initiative 
des Stuttgarter Sozialministeriums eine Schwerpunktpraxis für Drogenabhängige 
eingerichtet, ein Projekt, von dem man sich aufgrund der Erfahrung in anderen Städten 
auch Rückwirkungen auf den Bereich der Beschaffungskriminalität erhoffte. So zeigt 
der Tätigkeitsbericht des Drogenreferates der Stadt Frankfurt am Main (o.J.) nach 
dem Ausbau der Drogenhilfe in Frankfurt und der Ausweitung der Substitutions
behandlung einen erheblichen Rückgang in den Deliktsbereichen die der Beschaffungs
kriminalität zugeordnet werden können. 

4. Resumee und Ausblick 

Faßt man die bisherigen Erfahrungen mit der kommunalen Kriminalprävention in Baden
Württemberg und insbesondere Freiburg zusammen, so kann man festhalten, daß von 
einer umfassenden Konzeption letztlich kaum etwas übrig geblieben ist. 

Die Gründe hierfür dürften vor allem darin liegen, daß es nicht gelungen ist, eine breitere 
oder auch engagierte Bürgerschaft für das Projekt zu gewinnen. Dies mag zum einen 
daran l iegen, daß aufgrund der mangelnden Zieldefinition dem B ürger und den Verbänden 
letztlich keine konkreten Angaben darüber gemacht werden konnten, was denn, außer 
einer allgemein formul ierten Kriminalitäts- bzw. Kriminal itätsfurchtreduktion, erreicht 
werden soll und welche Mittel hierbei zur Verfügung stehen. Zum anderen blieb von 
vornherein der Eindruck bestehen, daß dieses Projekt von "oben" verordnet wurde und 
letztlich die Kommune und damit auch den Bürger nur Zeit und Geld koste. Ein "Leidens-
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druck" der Bevölkerung im S inne der Forderung nach verstärktem kriminalpräventivem 
Vorgehen war nie festzustellen, grundsätzlich wurde betont, daß die Pol izei für Sicherheit 
und Ordnung zu sorgen habe, ein eigenes Engagement wurde weitgehend abgelehnt. 

Es wurde aber auch deutlich, daß Kriminalprävention nicht nur positive Aspekte birgt, 
sondern zum Teil von den Bürgern selbst auch als stigmatisierend erlebt wird, wenn sie 
selbst davon betroffen sind. Die Freiburger Erfahrungen zeigen somit, daß zur Umsetzung 
eines kriminalpräventiven Programms zumindest eine, oder besser, mehrere Personen 
notwendig sind, welche von d ieser Idee überzeugt sind, die bereit sind Zeit zu investieren 
und auch ,  sei es aufgrund ihrer berufl ichen oder gesellschaftl ichen Position, in der Lage 
sind andere zu motivieren ohne sie dabei zu bevormunden. 
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Abbildung 1 :  Organisationsmodell "Kommunale Kriminalprävention in Baden-Württemberg" 
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Abbildung 2: Prozentualer Anteil der auf die Stadtteile entfallenden Opfer bezogen auf die 

Gesamtzahl der Viktimisierungen in Freiburg (N = 504) 
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Abbildung 3: 
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Angst vor Opferwerdung nachts draußen allein in der Wohngegend 

- Angaben der Antworten "sehr oft" und "oft" in Prozent 
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Abbildung 4: Prozentualer Anteil der auf die Stadtteile entf�llenden Angaben bezüglich 

' 'Furchträumen' '  außerhalb des eigenen Wohngebietes (N = 1.385) 
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Abbildung 5:  Aufbauschema "Kommunale Kriminalprävention in Freiburg" 
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.Robert Nort!Joff Pro f. Or. jur. 0 1{) ! . Psycli. Fachilochschuie 1 7033 Neubrandenburg Brodaer Str .  2 Te l :  0383 'i59.? 4,1 , 

O r gan i s a t i o n u n d  F i n a n z i e r u n g  d e r  K r i m i n a l p r ä v e n t i o n 

H ins icht l ich der Organisat ion und Finanz ierung der 
Kr iminalprävent ion muß in Deutschland auf Grund des föderalen 
Sys tems  zwi schen Bundes- , Landes - und kommuna ler  Ebene 
unterschieden werden . 

( 1 )  Bundesebene 

Wie S ie wissen , gibt  es  in Deutschland anders  als  z . B .  in  England 
oder Dänemark ke ine nat ionale  Ins t i tut ion für Kr iminalprävent ion . 
Warum das so  i s t , obwohl wir  auf anderen Gebieten wie z . B .  dem der 
Wirtschaft ( Sachverständigenrat ) oder auf dem Gebiet der Jugend 
( Bundes j ugendkurator ium nach § 83 I I  KJHG ) vergleichbare Räte 
haben , kann man nur vermuten : manchmal s cheint e s , daß in der 
Pol i t ik immer noch mehr auf Repress ion als auf P rävent ion gesetzt  
wird , manchmal s ieht e s  s o  aus , als  ob das  Thema 
Kr iminalprävent ion zum Wahlkampf thema aufgebaut werden - s ol l , we i l  
S icherhe i t  immer e i n  volksnahes Thema i s t , manchmal i s t  zu  hören , 
daß anges ichts knapper Kas s en der wirt s cha f t l iche Nut z en n icht 
ausreichend klar se i , manchmal wird von Sorge über neue 
inef fekt ive und kos t en intens ive - S trukturen berichtet . 

Wie dem auch se i , ich me ine , wir  brauchen e ine na t i ona l e  S t ruk tur , 
- um bundeswei t  aufzuklären und zu  informieren 

- um die  Arbei t  der Länder zu  koordinieren und zu unters tützen 

- um auch auf Bundesebene pol i t ikberatend tät ig  zu  s e in 

- um übergre ifende ( z . B .  technische ) Maßnahmen zu  erproben 

- um europawe i t  und internat ional präsent zu s e in 

- um unserem Anl iegen E igendynamik  Z U  verschaffen . 

Wie dies  zu  erfo lgen hat , ob e ine minis t e r i e l le Anb indung s i n n vo l l 
ist  ( was dann mögl icherwe i s e  freie  Träger und die  Wirt schaft 
abschrecken wird ) oder ob e ine unabhängige Ins t i tut ion oder 
S t i ftung besser  gee ignet s ind und ob die  Form e i n0 ,  
Bunde sarbe i t s geme inschaft s innvol ler ers che int ( was  den 
provisorischen Charakter betonen würde ) oder ob bere i t s  eine 
Sacherver s tändigenkomm i s s ion oder e in Rat für 
Kr imina1 i t ä  t sverhütung gegründet werden soll ten , i s t  noch nicht 
ent s ch ieden . Mir persönl ich würde wohl  e ine - über e i gene Mittel  
verfügende - S t if tung als  Träger e ines m i t  den s taat l ichen Stel len 
zusammenarbe itenden , gleichwohl unabhängigen Rates am l iebsten 
sein . 
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( 2 )  Landesebene :  Die Organi sat i on i n  den Ländern im  überbl ick 

Lassen S i e m i ch me i nen  Übe r l eg ungen auf der  Landesebene e i nen übe r b l i ck 
vo ranste l l en , den e i ne  k l e i ne Unte rsuchung i m  Rahmen e i nes 
Fo rschu ngsp ro j ek tes e rgeben hat . Daz u haben wi r im Rahmen e i ne r  E rhebung bei  
den m i t  d i esem Themenk re i s  befaßten deutschen Mi n i s te r i en und  ande ren 
übergeo rdneten s taat l i chen Ste l l en k r i mi nal p rävent i ve L i te rat u r  und  P ro j ek te  
e r f aßt . D i e  wei te r gehende Anal yse e rgab Rücksch l üsse au f das i mme r noch 
u nbef r i ed i gende Ausmaß de r  m i n i ste r i e l l en Ve rantwo r t l i chkei t f ü r  d i e  
gesamtgese l l schaf t l i che Aufgabe K r i m "i na l p rävent "i o n . 

(a) Geographische Unterschiede 

( aa )  De r Nord-Süd-Ve rg l e i ch i s t aus zwe i e r l e i Ges i ch tspunkten  von I n te resse . 
E i ne rse "i ts l äßt d i e  po l i ze i l i che K r i m i nal s tat i sh k  de r l et z ten Jah re 
e r kennen , daß d i e  K r i m i nal i t ätsbe l ast ung gemessen an der  Häu f i gke "i ts zahl i n  
den  mei sten  süd l i chen Lände r n  ge r i nge r z u  sei n sche i n t  al s i m  No rden ( vg l . 
d i e  PKS 1 994 , BKA 1 995 , 40 ) .  Ande r ersei t s  wi rd auf k r i m i nal p rävent i ven  
Tag u ngen  ge rade von  den Ve r t ret e rn süd l i che r Lände r i mme r w·i ede r von e i nem 
Nord-Süd-Gefäl l e  de r K r i mi nal p rävent i on be r i chtet . 

Übersicht 1 

O ·i e  e r hal tenen  Daten  s t ü t zen al so  n i cht  d i e  These vom No rd --Süd-Gefäl  l e  de r 
k r i m i nal p rävent i ven Akt i v i t äten . Mög l i che rwe i se i st d i e  These auf e i nen Hal o
Effekt  z u r ückzuf üh ren , bei we l chem de r  Umstand , daß de r  e rs te  deutsche 
Landes rat i n  Sch l eswi g-Hol s te i n ,  al so i m  No rden , l ag ,  unzu l äss i g  
veral l geme i ne r t  wi r d . Ehe r g i bt es Anhal tspunk te  f ü r  d i e  F rage , ob d i e  
stat i st i sch f estste l l bare n i ed r i ge re K r i m i nal i tätsbel astung i m  Süden auf 
w i rksame re  P rävent i onsmechan i smen zu r ückgefüh r t  we rden kann . 

( bb )  De r Ost-West-Ve rg l e i ch i st vo r al l em aus h i st o r i sche r u nd 
o rgan i sat o r i sche r S i cht  i nt e ressant . So ve r f ügen d i e  West l ände r  zwar d u rchweg 
um gewachsene und g u t  o rgan i s i e r t e  m i n - is t e r- i e l l e  St r ukt u ren , haben s i ch abe r 
b i s  z u  den 90e r Jah ren kaum f ü r  K r i m i na l p räven t i on i n te ress i e r t . D i e  
Ost 1 ände r d ü r f ten  demgegenübe r  noch m i t Aufbau-- u nd  
O rgan i sat i onsschwi e r i gke i ten  zu  kämpfen haben ; ande re rse i t s  bestand - ande r s  
al s i m  Wes ten  - i n  de r D DR  n i e  e i n Zwe i fe l  daran , daß soz i al es Ve r hal ten  a l l e  
angeht . D i e  k r i m i nal p rävent i ven  Maßnahmen g i ngen dabe i we i t  über  d i e  
( rechtsstaatswi d r i ge )  f l ächendeckende Übe rwachung und  d i e  ( ebenf al l s  nu r seh r 
beg renzt  wi r ksamen ) d rakon i schen St rafen  hi naus und  zei g t en  s ·i ch u . a . i n  
e i nem s tab i l e ren s oz i al en Net z m i t se i nem Recht auf Arbei t ,  i n  se i nen 
zah l r e i chen auße rge r i cht l i chen Kon f l  ·i kt- und Sch i edskomm i ss i onen ode r i n  de r  
Ve r pf l i cht ung  de r Bet r i ebe , suchtgefäh rdete ode r  s t raf fäl l i g gewo rdenen 
Mi ta r be i t e r  n i cht e i n fach zu k ü nd i gen , sonde r n  zu i nt eg r i e ren . 

übe rs ieht 2 

D i ese Daten  l assen kaum Unte rschi ede e r kennen . D i e  neuen Bundes l ände r 
sche i nen d i e  Auf bauphase h i n t e r  s i ch z u  haben , so daß s i e  s i ch j edenfal l s  
n i cht wen i ge r  de r  K r i m i na l p rävent i on z uwenden al s d i e  al ten  Bundes l ände r .  
A l l e r d i ngs i s t auch e i n DDR-Bonus dahi ngehend , daß k r i m i nal p rävent i ves 
Engagemen t ,  I deen und  Net zwe rke w i ede r akt ual i s i e r t we rden , n i cht  
fes ts te l l bar . 
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Übersicht 1 :  

Nordländer 

Kriminalprävention in den Landesministerien/höchsten Landesbehörden 
(bezogen auf 30 Antworten) 

33% 

10% 

Südländer 

□ Fehlanzeige 
□ Literatur 
BI Projekte 
■ Projekte und Literatur 

Kriminalprävention in den Landesministerien/höchsten Landesbehörden 
(bezogen auf 28 Antworten)  

32% 

18% 

18% 

32% 

D Fehlanzeige 
□ Literatur 
1,J Projekte 
■ Projekte und Literatur 



Übersicht 2 :  

Ostländer 

Kriminalprävention in den Landesministerien/höchsten Landesbehörden 
(bezogen auf 16 Antworten) 

31% 

19% 

1 3% 

Westländer 

□ Fehlanzeige 

□ Literatur 

. O Projekte 

■ Projekte und Literatur 

Kriminalprävention in den Landesministerien/höchsten Landesbehörden 
( bezogen auf 3 7 Antworten) 

35% 

1 1% 

□ Fehlanzeige . 

□ Literatur 

□ Projekte 

■ Projekte und Literatur 



( b ) Die einzelnen Fachressorts 

Auch zur Frage , welche Ministerien/ Senatsverwa ltungen/ Behörden 
s ich für die  Kr iminalprävent ion verantwortl ich fühlen , gibt die  
Unt ersuchung erste  Anhaltspunkte . Dabe i ging die  Reak t i onsbrei t e  
von der Ni ch t -An t wort b i s  zum Er l aß,  der alle nachgeordneten 
Stel len zur Antwort  verpflichtete . 

( aa )  Krim inalprävent ion wird in  nahezu  al len Ländern 
schwerpunktmäß ig dem Ressort für Inneres und dort dem Bereich 
der Po l iz e i  zugeor dnet . Dies ent spr icht dem herkömmlichen 
Vers tändnis , wonach Kr iminalprävent ion vor al lem die  
Gefahrenabwehr durch po l i z e i l iche Organe i s t . Innerhalb der 
Polizei  wird  die Kr im inalprävent ion zume i s t  e inem Fachdez ernat 
des Landes kr iminalamtes  zugeordnet . Von dort aus wurden v iele 
Broschüren , Proj ektbeschre ibungen und Abschlußber ichte zur 
Verdeut l ichung der laufenden Maßnahmen überm i t telt . We i tere 
Li teratur i s t  bei  den Fachhochschulen für Verwa ltung , 
Fachbere ich Pol izei  und den Pol i z e ischulen vorhanden . Sowe it es  
be i der  Kr iminalprävent ion eine res sortübergre ifende 
Zusammenarbe it  gibt , i s t  regelmäßig  das I nnenressort  
feder führend . 

( bb )  Daneben wird Kriminalprävent ion ( von den übr igen Ressorts ) 
vor allem dem Ressort für Just iz zugeordnet . Allerd ings sche int 
s i ch ( bezogen auf die Jus t i z  selbs t ) erst  bei etwa der Hä lfte 
der antwortenden Jus t izressorts  die  Erkenntnis  durchges e t z t  zu 
haben , daß Kriminalprävent ion tatsächl ich in ihren 
Zuständigke itsbere ich fällt . Daß S trafe vor allem general- und 
spez ialprävent ive Zwecke hat und daß St rafvo l lzug vor a l lem der 
Resoz ia l i sat ion , also  der Verhinderung we i terer Straf taten , 
dienen s o l l  ( § 2 St rafVollzG ) ,  s che int nicht in  allen 
Jus t i z ressorts  immer gegenwärt ig  zu s e in . So ber ichten nur 
wenige Minis ter ien/ S enatsverwaltungen/Behörden , daß bei  ihnen 
auch Proj ekte durchgeführt werden , bzw . daß e ine Teilnahme an 
interminis ter iel len Proj ekten wie  dem Prävent ions rat gegeben 
i s t . D i e  L i teratur aus den Jus t izminister ien i s t  nur in 
Rhe inland-Pfalz  kur z z e i t ig zu ent le ihen , in Mecklenburg
Vorpommern bes teht d ie  Mögl ichke i t  zur E ins ichtnahme in der 
B ibl iothek . Nur ausnahmswe ise  i s t  der Zugr i f f  über e ine 
Datenbank mögl ich . 

( cc ) Bezügl ich der Anfragen an die  Ressorts für Wissenschaft 
waren zwe i unters chiedl iche Reakt ionswe isen e rkennbar . 
E iner s e i t s  wurde eine Zus tändigke it für die  Kr iminalprävention 
überhaupt nicht gesehen , was darauf zurückz uführen sein  mag , daß 
die  Hochs chulautonomie so vers tanden wurde , daß man s ich für 
deren Akt ivitäten in ke iner We ise  zus tändi g  fühlt . Anderers e i t s  
wurde ausdrück! ich auf For schungsproj ekte a n  Univer s itäten und 
Fachhochschulen ( z . B .  in V i l l ingen/ Schwenningen oder in 
Neubrandenburg ) hingewiesen . 

( dd )  I n  den übr igen Ressorts ( v . a .  Jugend , Familie , Arbeit , 
Soz iales ) i s t  das kr im inalprävent ive Bewußtsein b i sher nur 
ger ing ausgeprägt . Der Rücklauf belief  s ich teilwe i s e  auf unter 
5 0% . D i e  Antworten der Minis ter ien/ Senatsverwal tungen/Behörden 
enthiel ten me ist  nur-- spärliche Informationen . D i e  pr imäre 
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Kriminalprävent ion , also  die  Bee inf lus sung der 
gesel l schaft l ichen L ebensbed ingungen ,  insbesondere in den Be
reichen Arbe i t  und Schule sowie Fam i l i e , Jugend und Freiz e i t , 
wird nicht a l s  e i gene Auf gabe angesehen . 

( c )  Organisatorische Faktoren 

Mögl icherwe ise  i s t  der Ums t and , daß immerhin 2 5  der angeschr ie -
benen Ministerien/Senat sverwaltungen/ Behörden gar n i cht antwor
t eten , auf deren ( bewußtes ) Des interes s e  an der Kr im ina lprävent ion 
z urückzuführen . Nähe r l i egender ersche inen mir j edoch andere 
Faktoren . Nach dem in den me isten  Verwa ltungen ge l tenden 
Managemen t by del ega t i on and excep t i on muß erfahrungsgemäß dam i t  
gerechnet werden , daß wenngle ich d i e  Anfragen j ewe i l s  
ausdrück l ich an den/ d i e  M i n i s terin/ S enatorin  ger ichtet waren 
vorge s chal tete  oder nachgeordnete  Mitarbe iter  in e i gener 
Verantwortung nach subj ekt ivem Ermes s en über die Art und den 
I nha l t  der Beantwortung ent schieden haben , so  daß das Unterble iben 
e iner Antwort und die erte i l ten Auskünfte  nicht zwingend den 
tatsäch l i chen Datenbes t and wiedergeben und auch nicht in j edem 
E inz e l f a l l  notwendig e in I ndiz  für das Ausmaß m i n i s ter i e l ler  
Verantwort l ichke i t  s e in müs sen . Auch s che inen die  M i n i s t er i en über 
e inen unters chied l i chen Organisa ti onsgrad zu verfügen . Den 
höchs t en Grad haben offenbar die ( kl e inen , aber m i t  zah 1 r· e ·i chen 
Beamten des höher en D iens t e s  besetz ten ) Jus t i z re s sorts  und die 
W i s senschaft s ressorts , denn nahezu a l l e  angeschr iebenen S t e l l en 
antworteten  auch . E twas ger inger sche int der Organi s a t ions grad be i 
den I nnenressorts  zu  s e in , noch etwas ger inger be i den Ressorts  
für  Arbe i t , B i ldung , Fami l i e , Jugend und soz iales . 

D i e  Erhebung läßt insofern e rkennen , daß Kr iminalprävent ion vor 
al l em dort akt iv betr ieben wird , wo s ie als  ges e l l s chaf t l i che 
Auf gabe anerkannt und in i rgende iner We ise  ressortübergrei fend 
koordiniert  wird . Dies  ges chieht t e i lwe ise  in Form e ines 
Landes rates  für Kr iminalprävent ion , aber auch in 
Sachver s tänd igenkommiss ionen oder mini s te r i e l len Arbe i t s gruppen . 
Vorb i ldcharakter hat t e  dabe i - ber e i t s  aus h i s to r i schen Gründen 
der " Ra t  für Kr imina l itätsverhütung " Schleswig-Ho l s t e in , auf den 
ich daher etwas genauer e i ngehen w i l l . 

( 3 )  Landesebene : Organisat ion im Land Schleswig-Hols tein 

Am 2 9 . Oktober 1 9 9 0  wurde auf Anregung des s e iner z e i t igen 
Innenminis ters  Bul l  auf der Bas i s  zwe ier  Kabine t t sbeschlüs s e  in 
Schleswig-Ho l s t e i n  der erste  deut sche Landes rat für 
Kr im ina l itätsverhütung gegründet .  Z ie l  des Rates i s t  es , obj ekt iv 
die  K r imina l i tä t  zu  reduz ieren und auch das subj ekt ive 
S icherhe i t s ge fühl der Bevö lkerung zu verbe s s ern . Aufgaben des 
Landesrates  s ind das Erarbe i t en von Vor s chlägen und Empfehlungen 
für d i e  Landesregierung in Form der Po l i t ikberatung und der 
Aufbau von Organisat ions s t rukturen auf kommunaler Ebene in Form 
e ines Ne t zwe r k s . 

( aa )  Der Landesrat i st ähn l i ch e i nem Ve re i n m ·i t s t aa t l i c hen und 
n i cht s taat l ichen Mitgl iedern organis iert . Der Vor s t and besteht aus 
dem I nnenminis ter ( Herrn Dr . Wienhol tz ) ,  der Kul tusminis te r i n  
( Frau Böhrk ) ,  d e r  -soz ialminis ter in ( trau Mos e r ) und dem 
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Jus t i zmin i s t er ( Herrn Walter ) .  D ie  Ges chäf t s führung i s t  be im 
Prävent ions referat des I nnenminister iums anges iede l t  und bes teht 
aus einem Kr iminaldirektor ( Herrn F inkel , der mir  
freundl icherwe i s e  für den heut igen Vortrag auch s e i n  Referat und 
s e i ne Unterlagen zur Verfügung ges t e l l t  hat ) und einer 
Kriminalhauptkomm i s s ar in ( Frau Mül l er-Kronbügel ) .  H inzu kommt e i n  
w i s s enschaf t l icher Berater ( Herr Jäger von der PFA ) . Umsetz ende 
Organe s ind die  elf  Arbe i t sgruppen des Rates , d ie  s ich etwa 
mona t l i ch tref fen und die  etwa j ähr l ich s t attf indende 
P l enarversammlung bzw . Landeskonferenz Kommunale 
Kriminalprävent ion . Alle  M i tgl ieder s ind ehrenamt 1 ich tät ig , 
erha l ten al lerdings e ine Fahrtkos teners tattung und ein  kle ines 
S i tzungsgeld . 

( bb )  Di e F i nanz i e rung i s t d u r c h d i e  A n b i nd ung an das J nnen r P s so r 7 
( so  daß für die  beiden Ges chäf t s führer n ichts zu  z ahlen i s t ) und 
e i nen gesonderten Hausha l t s t itel  ges i cher t . Nachdem s ich der T i t e l  
zunächs t  in  e iner Größenordnung von 1 5 0 . 0 00  DM befunden hat , 
bewegt er s ich nun in e i ner Größenordnung von 1 0 0 . 0 0 0  DM , d ie  s ich 
zu  etwa 10% auf Geschäftsbedarf , Bücher und Geräte , zu  etwa 2 5% 
auf S achvers tändi genkosten , zu  etwa 4 5 %  auf Fahrtkos ten und zu gut 
20%  auf Proj ektunters tützung und öffent l ichke i t s arbei  t bez iehen . 
Daneben i s t  im Dezember 1 9 9 4  e in Förderverein gegründet worden , 
des s en vorrangige Aufgabe das Bere i t s tel len von M i t teln  zur 
Unters tützung kriminal i tätsverhütender Proj ekte i s t . 

( cc )  Di e e l f Arbe i t sgr uppen haben u . a .  d i e  Themen : 

übers i eht  3 :  Themen des Landesrates 
7 - S t ruktur und Netzwerk 1 

1 - Soz i a l i s a t ion ( S tadt t e i larbe i t  in Neumüns ter ) 

- Umwe l tkrimina l i tät 

- Drogen und Sucht ( Clear ings te l l e , Konz epte ) 

- Vers icherungsbetrug 

- Gewa l tkriminal ität  

- Fahrraddiebs tahl und Ladendiebs tahl 

- Technis che Prävent ion 

- Schule ( Lehrpläne für den krimina lprävent iven Unterr icht ) 

- Gewa l tbere i t e  Jugendl iche ( Bet reuung nach der Schule ) 

- Kr im i nalprävent ion für Senioren ( z . B .  im Landesaltenplan ) 

- Bau- und S tädtep lanung ( Änderung der Landesbauordnung ) 
--

- Straffä l l i genh i l fe ( im  Aufbau ) 



( dd )  D i e Mi t g l i eder  der  A r be i t sgruppen stammen 
unt e rschi ed l i chs t en gese l l schaf t l i chen Bere i chen : 

übers i eh t  4 :  M i t g l i eder  der  A r be i t sg ruppen 
- Kinderschutzbund , Akt ion Jugendschutz  

- Landesfrauenrat , Landessen iorenrat 

- Ger icht s - und Bewährungshe l fer 

- Aus länderbeauftragte 

- Lehrer , Hochschul lehrer 

- Soz ialpädagogen , Suchtberater , 

- K irchen , 

- Wohlfahrtsverbände 

- Gewerks chaften 

aus den 

- Arch i tektenkammer , Rechts anwa l t skammer , Landwirt schaft skammer 

- Bauernverband 

- Ver s icherungen , 

- Wirtschaf tsverbänden 

- Po l i z e i  

- S taats anwaltschaf t  

- Gerichte 

- Minis ter ien 

( ee )  Er fahrungen und Perspekt i ven . D i e E r fah rungen m i t e i ne r  
Anb indung an das I nnenminis ter ium s ind b isher gut . Das Minis ter ium 
n immt ke inen pol i t i s chen oder inhal t. l ichen E inf luß , so  daß auch 
fre ie Träger unkomp l iz iert  zu gewinnen s ind . D i e  Vor t e i le 
kos tenloser  Rückgr i f f  auf Räuml ichke i ten , auf die m i n i s terielle  
Verwaltung , auf die  Druckerei  und auf zwe i Mitarbe i ter  und vor 
al lem der direkte Zugr i f f  auf die Minis terebene- l iegen auf der 
Hand . Natürl ich w i s s en wir , daß dies nicht immer so ble iben muß 
und auch heute schon nicht überal l so  i s t . Deswegen war auch in SH 
der Übergang auf e inen freien Trägerverein angedacht . Die  dam i t  
verbundenen Kos ten und der Ums t and , daß Kr iminalprävent ion a l s  
eigens tändiges Konz ept noch e i nen gew i s s en Schutz benö t igt , haben 
die Verantwort l ichen b i s her davon absehen lass en , obwohl dies  
später - wie ich f inde - erneut diskut iert werden s o l l te . 
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( 4 )  Kommunal e Ebene 

Wie i s t  nun auf kommunaler Ebene vorz ugehen? D ie Kommunen s ind 
nach den Landesverwal tungsgesetzen , den Kommunalgeset z en , den 
Kreisordnungen und den Gemeindeordnungen zur Gefahrenabwehr und 
zur S icherung und Verbes serung des Zusammenlebens der Menschen 
verpf l ichtet . Aber Prävent ion i s t  auch von der Sache her in ihrem 
Intere s s e , den viele  Kos ten und Schäden im soz ialen Bereich fal len 
vor Ort , in der Gemeinde an , so  daß es s ich lohnt yorzubeugen . 

( a )  Organ i sat i on auf kommunal e r  Ebene 

Welche Schritte in welcher Re ihenfolge zu machen s ind , hängt von 
den Gegebenhe iten vor Ort  ( z . B .  Interesse  an das Bas i s  oder 
Notwendi gke i t  des Engagements von oben ) ab . Fo lgende Schr i t te 
dürf ten in den me isten Fäl len s innvo l l  s e in : 

übe r s i eht  5 :  Gründung e i nes kommunal en Rates 

1 .  Gründung ei nes al l gemei nen , koordi nierenden Rates , de r  s i ch z . B . aus dem 
Bü rge rmei ste r ,  dem J ugendamt s l e i t e r  ( ode r  dem Amts l e i te r  soz i al es ode r  
O rdnung ) , e i nem engag i e r ten  Schu l rekt o r , dem Le i te r  d e r  K r i m i na l po l i ze i  { ode r 
Schu t zpo l i ze i ) ,  Ve r t ret e r n  engag i e r t e r  F re i e r  T räge r ,  e i nem Ve rt ret e r  vo r O r t  
re l evan t e r  I nst i t u t i onen ( z . B . St rafvo l l zug , Hochschu l e  usw . ) ,  e i nem 
K r i m i no l ogen ( ode r e i ne r  sonst m i t  dem wi ssenschaf t l i chen A rbe i te n  ve r t rauten 
Pe rson ) u nd wei te ren t hemenve r t  rauten  Pe rsonen ( i nsgesamt etwa 10 Pe rsonen , 
von denen m i ndest ens 7 i mme r anwesend se i n  können ) z usammensetzen kön n te . 

2 .  Erfassung des Istzustandes durch ei ne Regionalanal yse , d i e  vo r al l em übe r 
Expe rten i n t e rv i ews ( Bef ragung der  vo r O r t  m i t K r i mi nal i t ät befaßten Pe rsonen , 
z . B . de r M i t g l i ede r des a l l geme i nen koo rd i n i e renden Rates ) , evt l . auch übe r 
e i ne detai l l i e r t e  ö rt l i che K r i m i nal stat i st i k  { seh r  aufwend i g )  ode r  auch ü be r  
e i n wi ssenschaf t l i ches Gutachten { P re i sf rage ) e r f o l gen kan n . J e  sorgfäl t i ge r  
d i e  Anal yse i st , u m  so l e i ch te r i st spät e r  d i e  Eval uat i on .  

3 .  Bi l dung von Arbei tsgruppen zu Probl emschwerpunkten , i ndem vom al l geme i nen 
koo rd i n i e renden Rat ode r  auch von z u  beste l l enden O rgan i sato ren  Pe rsonen 
vo rgeschl agen we rden , d i e  j ewe i l s  e i ne  A r be i tsg r uppe b i l den , s i ch e i nen 
Sp reche r s uchen u nd s i ch o rgan i s i e ren . F i n ke l  ( Geschäf tsf ü h r e r  i n  SH ) sch l ägt 
vo r ,  ( e rs t ) zu d i esem Ze i t pu n kt den Rat f ü r  K r i m i nal i t ätsve rhüt ung  f o rmel l z u  
g rü nden u nd u n te r  E i nbe z i ehung de r P resse bekann t  z u  machen . 

4 .  Erarbei tung von Prävent ionsmaßnahmen zu ei nzel nen P robl emkreisen , i ndem 
z unächst bekann te  P rävent i onsmaßnahmen gesamme l t  u nd ausgewe rtet  u nd dann an 
d i e  l okal en  Besonde r he i ten  angepaßte Maßnahmen entwi cke l t ,  potent i e l l e  T räge r  
e rm i t t e l t und· F i nan z i e rungsmög l i chke i t en e rö r t e r t  we rden . 

5 .  Umsetzung der Prävent ionsmaßnahmen , i ndem de r ode r d i e  ausgewähl te/n 
T räge r de r Maßnahme nach Rücksp rache m i t de r A r be i tsg ru ppe d i e  Maßnahme 
du rchf ü h re n . 

6 .  Überprüfung und Eval uat ion der Maßnahmen , i ndem nach  e i nem angemessenen 
Ze i t raum u n te rsucht w i rd , ob  s i ch d i e  S i t uat i on ve r besse r t  hat ode r  n i cht , 
Obe r p r ü f u ng de r  Maßnahmen , Neuf o rmu l i e r ung  des I s t zustandes u nd Neudef i n i t i on 
de r  Aufgaben . 
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( b ) F i nanz i erung auf kommunal e r Ebene 

Die  Mitgl ieder der Arbe itsgruppen sol lten ehrenamt l ich tät ig  sein , 
f a l l s  s ie nicht ohnehin während ihrer Arbe i t s z e i t  freiges t e l l t  
werden . D i e  Fahrtkos ten dürften  s ich innerhalb der Kommune ger ing 
halten . D ie Räum l i chke i ten s o l l t en von der Kommune selbst  ( z . B .  im 
Rathaus ) zur Verfügung ges t e l l t  werden . 

D i e  Pro j ektf inanz ierung vor Ort  muß phantas ievo l l  erfolgen und i s t  
typ i scherwe ise  e i ne Mis chf inanz ierung , wobe i ggf . auf 
Zweckb indungen der Ge lder zu achten i st . S ie kann auf 
unterschiedl iche Ressourcen zurückgr e i fen : 

übe rs i eht  6 :  F i nanz i erungsbe i spi e l e  

- Europam i t tel , vor a l l em in  s trukturschwachen Gebieten und be i 
internat ionalen Vergle ichen 

- Proj ektzuschüsse  des Landes bzw . e ines Fördervere ins 

- kommuna ler Haushal t  ( Jugendetat , Soz ialetat , Ordnungsetat ) 

- Arbe i t s förderungsmaßnahmen für ( j üngere ) Arbeits lose  

- Sponsoren aus der fre ien Wirtschaf t ,  vor allem wenn diese  
e inen e i genen Nut z en s ieht ( z . B .  bei Ladendiebstahl , Vandal ismus 
usw . ) 

- Unters tützung von anderen Räten und Vere inen ( wenn best immte 
Gruppen , wie z . B .  Senioren betrof fen s ind ) 

- Unt ers tüt zung durch freie  Träger , d ie  s ich wiederum über 
e i gene M i t tel , den Jugendhi l feaus schuß , BSHG-M i t tel  u 7 2 ) ,  
Spenden ref inanz ieren 

- Unterstützung durch Vers icherungen , wenn diese  im  we i teren 
S i nne e ine Wirkung auf die  Schadens häuf i gke i t  erkennen können 

- Zuwendungen aus S t i f tungen , aus Bußge ldern , 
Wohl fahrtsbr iefmarken , aus Lotter ien 

- Zuwendungen von Pr ivaten aus S chenkungen , Erbschaften  

- E igenm i ttel  durch ehrenamt l iche Arbe i t  

- E i genmi t tel  durch Basare , durch Publ ikat ionen usw . 

- evt l . Mitgl iedsbe i träge großer M i tgl ieder wie 
M i t g l i edsbe iträge von Natura lpersonen s ind unübl ich 

- problemspez i f is chen 
- . 

M i t t e ln . 
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Banken ; 



( c )  E r fah rungen i n  Neumüns ter  

Die  genannten S trukturen dürf ten im  großen und ganz en 
verallgeme inerbar s e in . Das Besondere an der kommuna len Prävent ion 
ist aber gerade , daß s ie auf die  örtl ichen Gegebenhe iten eingehen 
und daher vor Ort s ehr unterschiedl ich se in kann . Wenn ich mich 
j et z t  e inmal auf die  e igenen Erfahrungen in Schleswig Ho l s te in 
bez iehen darf , so  waren dort u . a .  folgende Ums tände wicht ig  

1 .  die  Gründung e ines S tadt tei lvere ins , der  regen Zus pruch fand , 
des s en Vere ins z ie l  " Kr iminalprävent ion" aber zunächs t  se i tens 
des Finanz amtes  nicht anerkannt wurde ; 

2 .  die  z entrale Rolle der Schule im Viertel , die  s ich nicht nur 
als  Anlauf s telle  erwies , sondern die  nach großzügiger  Aus legung 
des Schulgesetzes  auch nachmittags für Gruppen zur Verfügung 
s teht ; 

3 .  e in  Stadttei lbüro , dessen Finanz ierung le ider nicht auf Dauer 
ges i chert werden konnte , so daß die Schule  ersatzweise  
e ingesprungen i st ; 

4 .  das Engagement auch der Kommune selbs t , vertreten durch ihre 
Amt s le iter ; 

5 .  d ie  Zusammenarbe i t  mit  den Freien Trägern vor Ort , die  die  
anf ängl iche Sorge ( ihnen würden Gelder genommen ) abbauten und 
s ich gut e inbrachten . 

Wicht ig  für die  zukünf t ige Arbe it  erscheint mir  dabe i vor allem 
die Flex ib i l ität . Die  Arbe i t sgruppen müs sen s ich  davor hüten , l ieb 
gewonnene Themen mitzus chleppen , auch wenn ( nach längerer Z e i t  
oder z . B .  durch Mitgliederschwund ) deut l ich wird , daß neue Themen 
viel  dr ingender s ind .  Dazu kann der ge legentl iche 
Me inungs aus tausch in informe ller  Umgebung oder bei Tagungen wie 
dieser he lfen ; denn e ines soll ten wir ni cht verge s s en , auch 
ehrenamtl iche He lfer brauchen Zuwendung . 





KRIMINALPfl,iVENTION IN DER SLOWAKISCHEN REPUBLIK 

NACH DEM JAHRE 1989 

- CHARAKTER DER ENTWICKLUNG UND MODELLENTWICKLUNG 

Doz. Dr. Robert Chalka 

Wenn die Kriminalprävention besprochen werden sollte, beginnt man meistens bei ihrem 

Zustand und Ätiologie sowie beim Niveau formeller und informeller Kontrolle dieser 

Erscheinung. Wie sieht es also mit unserer Kriminalität aus? Allgemein kann konstatiert 

werden, daß der Anstieg ihrer Gefahr in der ganzen Gesellschaft stark empfunden wird, wobei 

gleichzeitig der Fakt wahrgenommen wird, daß es kein geschütztes Interesse gibt, das sie 

nicht betreffen würde. Die Art und Weise der Tatbegehung wird immer zynischer, die Täter 

werden immer rücksichtsloser, es kommt nicht nur zur bloßen Gewalt, sondern immer häufiger 

treten schockierende und unfaßbare Grausamkeit und Brutalität auf Verschuldung der Täter 

wird immer offensichtlicher, ihre Motive werden immer vemrteilungswürdiger. Nach der von 

uns anfangs 1 996 durchgeführten Forschung fühlt sich zu Hause und in der Öffentlichkeit ganz 

sicher etwa nur ein Drittel unserer Bürger. Die Sonstigen fürchten sich am meisten vor 

Diebstählen, Raubüberfällen, Erpressung und Morden. Die Perspektive funktionierender 

Demokratie und Prosperität wird durch den Anstieg der Unsicherheit und Drohung sozialer 

Isolation beeinträchtigt. Die Bürger verbinden diese Realität mit solchen Faktoren wie enge 

Strafskala und deren Unfähigkeit, die Täter von ihren Handlungen abzuraten, sowie mit dem 

Bemühen, so schnell wie möglich und um jeden Preis reich zu werden, mit der rechtlichen 

Unsicherheit und Unfähigkeit des Staates, die Kriminalität effektiv zu regulieren usw. Die 

Wissenschaftler und Beamten der Strafverfolgungsorgane wissen jedoch, daß diese 

Bewertung zu vereinfacht ist und daß der Verlust der sozialen Sicherheit, die Veränderung 

des Wertsystems, ungenügende Funktionsfähigkeit vieler Institutionen und gesellschaftlicher 

Organisationen tiefer zu analysieren sind . 

Wie ist also bei uns aufgrund des Gesagten das Vertrauen in Kriminalprävention? 

Die Auffassung, der Charakter, die Entwicklung und die Grenzen der Präventionswirkung 

werden durch Widerspruchs- und Unsicherheitselemente in der politischen und ökonomischen 

Entwicklung der slowakischen Gesellschaft beeinflußt. In unserer anomischen Gesellschaft 
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werden Vorteile, Humanität und Notwendigkeit der Prävention ungenügend anerkannt, ihre 

Akzeptanz ist ziemlich ungleichmäßig. Am meisten wird die Prävention selbstverständlich von 

Fachleuten und von lokalen und regionalen Institutionen unterstützt, in denen sich diese zu 

entwickeln beginnt, obwohl konzeptionelle, rechtliche und finanzielle Bedingungen für ihre 

Wirkung seitens gesetzgebender und ausübender Gewalt offensichtlich global unbefriedigend 

sind. 

Die angeführten Voraussetzungen für das Funktionieren der Kriminalprävention stellen kein 

Ergebnis momentaner Situation dar. Die Sozialpolitische Wende im Jahre 1 989 hat 

vorübergehend eine Veränderung der Stellungnahme über Prävention mitgebracht, besonders 

bei den Strafverfolgungsorganen im breiteren Sinne des Wortes. So zum Beispiel das Gesetz 

Nr. 204/ 1 99 1  der Gesetzessammlung über die Polizei hat keine konkreten Bestimmungen über 

präventive Wirkung dieser Gewaltinstitution beinhaltet. Auch das Gesetz Nr. 3 3 5/ 1 99 1  der 

Gesetzessammlung über Gerichte und Richter erwähnt nicht direkt präventive Funktion der 

Gerichtsgewalt. Wichtiger Voraussetzungen für das Funktionieren der Prävention entbehrt 

auch die jeweilige Strafprozeßordnung u . s .w. 

Erst das am 22. Dezember 1 992 verabschiedete Programm der Regierung der Slowakischen 

Republik über die Bekämpfung der Kriminalität, das auch effektive Wirkung der Prävention 

eingeschlossen hatte, hat eine bestimmte positive Veränderung verursacht. Durch seine 

Verabschiedung hat die Regierung gleichzeitig empfohlen, neben den Zentralorganen der 

Staatsverwaltung auch Institutionen für Planung, methodische Regelung und Entwicklung der 

Kriminalprävention zu errichten. Einige Ministerien haben diese Gelegenheit ausgenutzt und 

solche Einrichtungen für die Prävention gebildet. In der ersten Hälfte des Jahres 1 993 hat 

unsere Regierung den Rat der S lowakischen Republik für die Kriminalprävention als ihr 

Beratungs-, Anregungs- und Koordinationsorgan mit dem stellvertretenden 

Ministerpräsidenten an der Spitze gegründet. 

Weitere Mitglieder dieses Rates sind Vertreter nicht nur der höchsten Organe der Staats-, 

sondern auch der Selbstverwaltung, verschiedener Bürgerinitiativen und -vereine und 

Massenmedien. 

Die Analysen ausgewählter Kriminalitätsprobleme für die Tätigkeit des Rates sind von 

folgenden Arbeitsgruppen vorbereitet worden: 

Arbeitsgruppe für Geldwäsche, Arbeitsgruppe für Drogen und Arbeitsgruppe für Prävention 

sozialpathologischer Erscheinungen bei Kindern und Jugendlichen. Der Rat der Regierung der 



SR für Kriminalprävention hat jährlich em1ge Tagungen veranstaltet, wo analy1ische und 

konzeptionelle Unterlagen über ausgewählte Kriminalitätsbereiche, ihre Probleme und Lage in 

der Prävention besprochen worden waren. Anfangs 1 995  ist der Rat von der Regierung 

umgenannt worden - jetzt heißt er Rat der Regierung der Slowakischen Republik für die 

Bekämpfung der gesellschaftsfeindlichen Handlungen. Er so llte vor allem die konsequente 

Durchsetzung des :'\nti-Korruptionsprogrammes " Reine Hände" in der Praxis koordinieren 

Außer diesem Organ entwickelt und koordiniert seine Tätigkeit • jedoch nur im Bereich der 

Drogenprävention - der Ausschuß der Minister der Regierung der Slowakischen Repub lik für 

Drogensucht und Drogenkontrolle. 

Jetzt möchte ich gerne von der Koordination der Kriminalprävention auf der nationalen Ebene 

zur Ressort- und regionalen Ebene übergehen. Das Innenministerium der Slowakischen 

Republik bestätigt " die Kontinuität einer gründlich durchdachten Regelung und Entwickiung 

der Prävention. Es hat seine eigene Konzeption der Kriminalprävention erarbeitet und 

veröffentlicht. Außerdem verfügt es über ein spezielles Organ für ihre methodische und 

inhaltliche Regelung. Bei fünfzig Prozent der Bezirkskommandos des Polizeikorps entwickein 

ihre Tätigkeit Teams für Kriminalprävention. Ihre Arbeit ist durch interne Bestimmungen 

gründlich erarbeitet und sie entwickelt sich erfolgreich besonders auf dem Gebiet der Lage der 

Kriminalprävention und der Viktimologie. Dank der Initiative der Offiziere für Prävention sind 

in dreizehn Bezirken der Slowakischen Republik bei den Bezirksbehörden, die eigentlich 

regionale Organe der Staatsverwaltung darstellen, weitere Räte für Kriminalprävention 

entstanden. Ihre Zusammensetzung ist unterschiedlich - es gibt da Vertreter lokaler 

Selbstverwaltung, der Kirchen, der Charitas, Stiftungen, Versicherungs- und Bankvertreter, 

Unternehmer sowie Psychologen und Pädagogen aus den pädagogischen Beratungsstellen, 

Sozialfürsorger, Mitarbeiter der Sicherheitsagenturen, N1.itglieder der Gemeindepolizei und 

Offiziere des Polizeikorps für die Prävention. Man beginnt erste Programme der 

Kriminalprävention auf der lokalen Ebene und mit finanzieller Unterstützung aus lokalen, 

öffentlichen und auch privaten Quellen zu erarbeiten und zu realisieren. In dieser S ituation 

plant auch der Fachbereich für Kriminologie der Polizeiakademie der Slowakischen Republik 

die Zusammenarbeit mit den lokalen koordi nierende n Subjekten anzuknüpfen und die 

Kriminalprävention durchzuführen.Wir bieten unsere Hilfe bei der Ausarbeitung der regionalen 

kriminologischen Analyse und Prognose der Kriminalitätsentwicklung an, ohne die eine 

effektive Prävention nicht auskommt. Zu diesem Schritt sind wir von unseren deutschen 



Kollegen aus dem Fachbereich für Kriminologie und Kriminalistik der 

Polizeiführungsakademie in Münster inspiriert worden, wofür wir uns bei ihnen noch einmal 

herzlichst bedanken möchten. 

Für die Unterstützung der Programme der Kriminalprävention plant man auch die Stiftung 

"Kriminalprävention" auszunutzen, die an unserer Polizeiakademie gegründet worden ist. 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Auch diese bündige Darstellung des Zustandes und der Entwicklung der Kriminalprävention 

setzt Stellungnahme zum Modellentwurf des gesamtgesellschaftlichen Systems der 

Kriminalprävention und anderer strafbarer Handlungen in unserem Land voraus. Das Modell 

wurde von Fachleuten des Justizminsteriums entworfen und vor seiner Ausarbeitung ist von 

uns eme Untersuchung unter verschiedenen Träger der Kriminalprävention durchgeführt 

worden. Wir untersuchten ihre Anschauung über Bedürfnis und Begründung von 

Durchführung der Kriminaprävention, ihre Mängel, Probleme und Reserven. Ebenso haben wir 

uns für Anschauungen über Vervollkommnung dieser Prävention interessiert. Die 

Respondenten von Ministerien, Bezirks- und Gemeindeorganen, an die wir uns gewendet 

haben, haben das praktische und theoretische Zurückbleiben der Kriminalprävention hinter der 

Kriminalitätsentwicklung bestätigt. Zugleich haben sie die Bemühung, ein Modell der 

Prävention zu entwerfen, begrüßt. 

Das Modell des gesamtgesellschaftlichen Systems von Prävention der Kriminalität und anderer 

Straftätigkeit beinhaltete die Führungsstruktur des Systems sowie ihre Kompetenzen, den 

ausübenden Bestandteil des Systems, die Formen und Methoden von Präventivaktivitäten, 

Informationssicherung der Prävention und das Funktionieren des Modells. 

Die Opponentur unter Teilnahme vieler Institutionen, Vereinigungen und Fachleuten hat 

jedoch gezeigt, daß das entworfene Modell zu umfangreich und kompliziert, und infolgedessen 

auch formell und unfunktionell ist . Das geschaffene Modell ließ nämlich einen sehr kleinen 

Raum für spontane und lokale Aktivitäten. Ein ernstes Problem stellt besonders die Frage der 

Leitung von Prävention dar. 

Das leitende Organ des Prävention-Systems sollte zwar bestimmte Entscheidungs-

kompetenzen haben, nicht aber im Sinne der direkten Entscheidung in der ganzen Vertikallinie. 

Unserer Meinung nach sollten sich die Entscheidungskompetenzen beziehen auf die 

1 1 2 



Entscheidung über die zugeteilten Mittel, Kontrolle deren Ausnutzung, Schaffen der 

Bedingungen für Realisierung der Prävention in konkreten Orten und gesellschaftlichen 

Gruppen, Angebot von konkreten Programmen der Prävention und Erfordern der 

Zusammenarbeit. 

Das Rekonstruieren des Modells in angedeuteter Richtung erachten wir für notwendig. In 

widrigem Fall wird die Modellentwicklung weiter unangemessen länger, was die Entwicklung 

der Prävention auf allen Ebenen komplizieren wird. 

In der Fachdiskussion, die noch fortsetzt, möchten Wlf auf einen merkwürdigen Fakt 

aufmerksam machen: Beim Suchen nach der treffendsten Variante des Modells kann bei uns 

das Anstreben emer tieferen Erkenntnis von Systemen der Kriminalprävention mehrerer 

Westeuropa - Staaten vermerkt werden. Ihr gemeinsames Ziel ist eine effektivere 

Koordination der Präventivmaßnahmen und Ausnutzung der kriminologischen Forschungen 

zur Optimierung der Kriminalprävention. Für alle gewährten Informationen - vor allem dieser 

Art - wären wir sehr dankbar. 





J U D r . T o m § �  K o n i � e k  
I n n e G m i n i s t � r i u m d e r  T s c h e c h i s c h e n  R e p u b l i k , P r a g  

K r imi n a l p r ä v e n t i o n  i n  d e r  T s c h ec h i s c h e n  R e p u b l i k  

Geehrte Damen und Herren , 

die  Repression und die Prävent ion haben ein gemeinsames 

Objekt des I nteresses zwar die Krim inal ität . E in 

grundsätzl icher Aspekt ,  der s ie  eindeutig unterscheidet, ist die 

Z eitdimens ion .  Die Repression ist f aktisch darauf orientiert , was 

schon passierte , während Prävention ,  was man erwarten kann , was 

m it gew ißer Wahrscheinl ichkeit passieren kann . D i e  Prävention ist 

b i l l iger, wirksamer und schonender . 

I n  den Gesetzen der Tschech ischen Repub l ik können w ir uns 

m it dem Begri f f  Vorbeugung nur indirekt  treffen .  Trotzdem ist es 

mög lich sich bei  dem Formul ieren des I nhaltes dieses Begriffes 

indirekt auf einige bedeutungsvolle Rechtsnormen zu stützen . D ie 

erste ist Strafordnung der Tschech ischen Repub l ik ,  wo im § 1 ,  

Erster Kopf  der A l lgemeinen Bestimmungen der Strafordnung 

angeführt ist,  daß "Strafverfahren zur Festigung der Gesetzhei t ,  

zur Vorbeugung und Verh inderung der Straftätigkei t ,  zur Erziehung 

der Bürger im Geiste der konsequenten E inhaltung der Gesetze und 

der Regeln des Nebeneinanderlebens der Bürger und auch der 

ehrenvol len Erf ü l lung der Pf l ichten zum Staat und zur 

G esel lschaf t m i tw irken uß "  m I m § 1 58 Abs . 2  dises Gesetzes w ird 

konstati ert , 

verp f l i chtet 

daß 

alle 

" E i n  Enn ittler und Organ der Pol izei sind 

notwendige Maßnahmen zum Erk lären der 

S traftaten und zur Erm ittlung ihrer Täter zu treff en,  sie  sind 

v erp f l i chtet auch die  unerläßl i chen Maßnahmen zur Vorbeugung der 

Straf tä tigk e i t zu tref fen.  " 

Weitere Rechtsnorm ist Gesetz CNR Nr. 283 aus dem Jahre 

1 9 9 1  über die Pol izei der Tschech ischen Repub l ik ,  in  dem im § 47  

Abs . 3  i st eine Bestimmung , nach dem "Die  Pol i zeidienststellen die 

im Abs .  1 angegebenen Organe und Personen auf Tatsachen a4merksam 

machen , die  ihre Tätigkeit b erühren und zur Gefährdung oder zur 

Verletzung der öff entlichen Ordnung oder zur Gefährdung der 

S icherheit der P ersonen oder des E igentums führen können" . 



Außer diesem i st Personenschutz durch die Verfassung der 

Tschech i schen Repub l ik gegeben . 

D ie Veränderungen der Quant ität und Qual ität im Bereich 

der Krim inal ität nach dem Jahre 1 9 90 , Wachstum der Straftätigkeit 

der K inder und der Jugend und der zum erstenmal bestraften Täter 

haben eine dringende g esellschaf tl iche D iskuss ion über Art und 

Weise der Beschränkung d i eser und weiterer sozialen und 

patholog ischen Erscheinung en hervorruft .  Dabei war 

of f ens ichtlich ,  daß man neben der Qual itätsvebesserung der 

E lem enten der Repression auch die versch iedensten Formen der 

Sozi al- und S ituationspräventi on einführen muß . 

D i ese D i skussion mündete in die  Reg ierungsentscheidung 

aus ein Z w i schenresorts- , K oordinat ions- und I nitiativorgan zu 

konstituiren , dessen Aufgabe ein Programm der sozialen Prävention 

und der Prävention der Krim inal ität zu b i lden und die Bereich e ,  

in den einzelnen Ressorts verantworlich werden zu bestimmen w ird . 

Als  Vors itzender des aus den Ressorts I nnenm inisteriums i 

M inisterium s  für Schulwesen , Jugend und Sport , M inisteriums für 

Arbeit und Soz ialangelegenheiten , Justizm ini sterium s ,  

M inisteriums für Gesundhei tswesen und Verteidigungsm ini steriums 

zusammengesetzen Ausschusses für die  Präv ention der Krim inalität 

wurde Herr I nnenm inister ernannt . 

E ine b esondere Stel lung in dieser Struktur hat 

I nnenm inisterium , das in der Beziehung zur Krim inal ität eine 

analyti sch e ,  informatori sche und selbstv erständlich repressive 

Funktion sp ielt . Es weiß , was passiert , wo und warum . Und gerade 

d iese I nf ormationen stellen eine Grundbedingung für Formulieren 

der S icherheits- und Präventionsmaßnahmen dar . 



D iesem entspricht  auch die Orientierung der Abtei lung der 

Prävention im I nnenm inisterium , die neben der Erfü l lung der 

Aufgaben des Sekretariates des Ausschsses für die Prävention der 

Krim inal ität und der Koordinierungskomm ission für Problematik der 

und des ugeeigneten Benehmens bei den Zuschauergewalt 

Sportbegegnungen ,  auch ein Konzeptions- , Koordinations- , 

Methodisch- und Inf ormationsarbeitsstel le für Bereich der 

Prävention der Kriminal ität im 

darstellt .  

Rahmen · des ganzen Ressorts 

Zu  den Prioritäten des Innenm inisteriumsressorts im 

Bereich der Prävention der Krim inalität gehört auch Ausb i ldung 

der Pol izisten in den präventiven Aktivitäten und in der H i lfe  

den Opf ern der Straf täten , die B i ldung des I nformationssystems 

über die  Verteidigungsmögl ichkeiten vor der Straftätigkeit für 

die Öffentl ichkeit und die B i ldung der Arbeitsstel lennetz im 

Rahmen der Pol izei der Tschech ischen Repub l ik ,  das den Bürgern 

den Beratungs- und I nformationsdienst im Bereich der Vorbeugung 

der Straftätigkeit g ewähren w ird . D ie Aufgabe dieser 

Arbeitsstel len ist auch die Kommunikation m i t  den Massenmedien. 

Es  g ibt schon einen Beisp iel solcher Arbeitstelle in der 

Tschech ischen Republik . S ie w irkt in Plzen und die Reaktion der 

Bürger und auch der Polizisten auf diese Arbeitsstel le i st sehr 

pos itiv . E ine insbesondere Aufmerk samkeit i st der Prävention der 

Krim inali tät in dei:i S tädten gew idmet . 

D ie Wirk samkeit dieser Prävention hängt auch davon , w ie 

es die Maßnahmen der einzelnen Organe der S taatsverwaltung , 

Selbstvewaltung und auch Außerreg ierungsorgani sationen und der 

E inzelnen verb inden gel ingt. Es  geh t  nicht  nur um die 

Zentralebene , aber insbesondere um die Lokalebene . 



Das w ichtigste i st aber auch , daß die  Prävention da zur 

Geltung gebracht w ird , wo sie  w irk l ich für dürftig gehalten w ird . 

Daher haben w ir die Bürgermei ster der Städte angesprochen haben, 

denen w ir die Mög l ichkeit s ich zu den Projekten der 

Sozialprävent ion und Prävention der Krim inal ität zu melden 

angeboten haben ,  dam it ,  daß sie selbst bestimmen ,  was sie  in 

seinen Städten für w ichtigste halten . I rgendwo erfordert man eine 

neue Straßenbeleuch tung , irgendwo Moni toringskam eras , man w i l l 

die  Tätigkeit  der Stadtpol i zei  vebessern ,  man p lant versch iedene 

Aktiv itäten der K inder- und Jugendri s ikogruppen , und so weiter . 

D i e  Skala von Erf orderungen und E infäl len ist ung laub l ich breit .  

Z um Beisp iel präventives Programm der Stadt K ladno besteht  aus 

2 3  Subprojekten , die auch K indererziehung , Freizeitausnü tzung und 

d ie  Arbeit m it Leuten , die  schwi erig Arbeitsp lätze f inden , 

e insch l ießt .  

Wir müssen zur Kenntnis nehmen , daß nicht  nur w ir in  

E uropa eingetreten sind , aber auch Europa in  uns g etreten i st ,  

leider auch m it ihrer negativen S eiten . Wir können uns nicht nur 

aus Eropa das h erausnehmen , was uns passt .  Auf d iesem Grund 

können w ir heute sagen , daß w ir uns auch in der Zukunft vom 

Rauschg iftprob lem nicht  erlösen . D ieses Prob lem w ird vor allem 

die  sozial schwachen Sch ichten der Gesellschaf t berühren . 

Bei  uns b ildet man den E indruck , daß Rauschg ift  hauptsäch l ich 

ein  Prob lem der M ittelschüler und der m ittleren Sch ichten der 

Bevö lkerung darstellt .  Das ist aber nicht  wahr .  Durch Rauschg ift  

s ind vor 

Fam i l ien 

al lem d ie  K inder 

gefährdert . Auch 

aus der armen und soz ial schwächeren 

die T schech i sche Repub l ik tri f f t  

Arbeits losigkei t ,  ähnl ich w ie d i e  Staaten der Westeuropa. Auch 

das w ird einen E inf luß auf Krim inal ität darstel len .  D ie erhöhte 
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Krim inal ität w ird es immer in größeren Städten geben. Auch die 

Jugendbanden werden bei uns sein . D ie Gawalt in der Gesel lschaf t 

w ird wachsen . Das s ind die Phänomene , zu den w ir uns in gew isser 

Art und Weise stellen müssen. Chance auf ihre E l im ination g ibt es 

gew iß .  Hauptsäch l i ch müssen w ir auf sie rechtzeitig reag ieren . 

Keinesfalls dürfen w ir sie unterschätzen , w ie es dazu im Falle 

der Drogen kam . Und das ist die Aufgabe nicht  nur für 

spezial l isierte Arbeitsstellen ,  aber für d ie  ganze Gesellschaft .  





Be r i ch t  aus  dem 

A::r 1::>E? .i. t:. s k. :r E? .i. s I I 

St:.ädt:. E?l::>a� l .i. �hE? P:rä�E?�t:. .i. �� 

Moderation : Edwin Kube 

Nach einer kurzen Einführung in das Thema durch den 

Moderator referierten Frau Ant je Flade über eine Studie 

in drei ostdeutschen Großsiedlungen { Gorbitz in 

Sachsen , Herrenberg in Thüringen , Gebiet Greifswalder 

Straße in Ost-Berl in ) , Herr Manfred Bauer über ein Pro

j ekt in Frankfurt a .  M .  , Ahornstraße sowie Herr Dau

Schmidt über ein  Sani erungskonz ept in Fl ensburg
Engelsby .  

Auf der Grundlage dieser Darstellungen , ergänzender 

Beiträge von Herrn Ulf Christiansen aus Dänemark , Herrn 

Pavel Kobacek aus der Tschechischen Republik sowie viel

f ältiger Stel lungnahmen und Kommentare der Mitgl ieder 

des Arbeitskreises l ä�t sich folgendes feststellen : 

Die  Anwesenden waren wohl eher der weitverbreiteten 

Auffassung , daß die für die Vergangenheit festzustel

lende Zunahme der Monofunktional ität und Verödung Pkw

überfluteter Innenstädte sowie die damit zusammenhän

gende Abwanderung der Wohnbevölkerung in Stadtrandsied

lungen mit oft geringer Infrastruktur mit einer tatsäch

l ich oder nach subjektiver Einschätzung der Betroffenen 

wachsenden Zahl von Del ikten der Straßenkriminalität 

einhergingen . Dabei habe insbesondere ein Gefühl von 

Unsicherheit Teile  der Bevölkerung - häufig Frauen und 

alte Menschen - erfaßt . Diese Unsicherheit komme nicht 

selten durch hohe Umzugsbereitschaft der Bewohner zum 

Ausdruck . 

An dieser zu vermutenden Entwicklung der obj ektiven 

Sicherheitslage bzw . des Sicherheitsgefühls konnten 

offensichtl ich städtebaul iche Konzepte und Maßnahmen wie 

die Revital isierung von Innenstädten oder die sog . Rück

baustrategie der "Wohns ilos " und die Nachbesserungen 



der "Architortur" bauli cher Anlagen dar 6 0 er und 7 0 er 

Jahre sowie die  Sanierung der Plattenbausi edlungen in 

den neuen Bundes ländern kaum etwas ändern . Die verein

zelt  stattfindende städtebaul iche Diskuss ion zur Nach

verdichtung könnte insoweit gar e inen kontraproduktiven 

Proz eß e inleiten . 

Daß solche Annahmen mit Vorsicht kundgetan werden soll

ten , erbrachte gerade die  empirische Studi e  von Frau 

Flade . Entgegen herkömmlichen Erwartungen waren in den 

drei Plattenbausiedlungen nicht durchgängig  - j ewe i l s  im 

Verhältnis zum sonstigen Stadtgebiet - höhere Krimina l i 

tätsz ahlen , größere Kriminal itätsfurcht oder gar eine 

darauf fußende Wegzugbereitschaft festzuste l len . 

Den idealtypischen Gegenentwurf zur kriminal itäts

belasteten und das S icherheitsgefühl der Bewohner beein

trächtigenden Stadt ste l lt die  " s i chere Stadt" dar . Zu 

dem l etztgenannten Begr i f f  ergab s i ch zunächst die  Fra

ge , ob Sicherhei t  nur die  S i cherheit vor Kriminal ität 

oder auch Sicherheit vor sonstigem Bedrohungspotential  

wie  Verkehrsunfäl l e , Lärm , Smog , Drogen oder auch Ver

e in z elung und Sui zide umfassen sol lte . schl i eßl ich 

erweiterte s i ch die Diskuss i on kurz auch darauf , ob 

gerade im Hinbl i ck auf Minderheiten , insbesondere 

Ausl änder - Z i e l  von Prävention nicht primär das sozial  

befriedete Gemeinwesen sein müßte , das zwe i f e lsohne mehr 

erfordert a l s  die  bloße Produkti on von Sicherheit . Eine 

abschl ießende Meinungsbi ldung zu diesem Themenkomplex 

fand nicht statt . 

Im Zusammenhang mit diesen tei l s  terminol ogischen , tei l s  

inhaltlichen Fragestel lungen ging der Arbeitskrei s  e in

hel l ig davon aus , z um Aufgabengebiet der Prävention 

nicht nur die Reduz i erung von Kriminal ität in quanti

tativer und qual itativer Hinsicht zu zählen , sondern 



auch die Reduz ierung überzogener Verbrechensfurcht als 

Gegenstand der Prävention anzusehen . 

Der Arbeitskreis verz ichtete auf eine theoretische 

Di skussion der zusammenhänge zwischen Städtebau und 

Kriminal ität bzw . Kriminal itätsfurcht . Einig war man 

sich , daß es keinen monofunktionalen Zusammenhang 

zwischen baulicher und soz ialer Umwelt auf der einen 

Seite und Kriminal ität auf der anderen Seite gibt , 

sondern daß die vielfältigsten sozialen und baul ichen 

Faktoren 

f lussen . 

einander und das Delinquenzvorkommen beein-

Gerade die drei im Arbeitskreis vorgestel lten Pro jekte 

s i nd für Präventionskonzepte und -maßnahmen ergiebig . 

Ski z z enhaft läßt sich dazu  festellen : 

städtebaul iche Kriminal itätsvorbeugung sol lte grundsätz

l ich Aspekte der sozialen und situativen Prävention 

umfassen . Dabei ist an die Mögl ichkeiten der Bauleit

planung ( insbesondere § 1 Abs . 5 Baugesetzbuch ) und -

bezogen auf die situative Präv�ntion - vor al lem an die 

Mögl ichkeiten des Baugenehmigungsverfahrens nach der 

jeweil igen Landesbauordnung zu denken . Die i nsoweit 

bestehenden Potentiale werden auch nicht annähernd ge

nutzt . Vergleichbares gilt nicht zuletzt für städte

bauliche Sanierungsmaßnahmen . 

Vernachlässigt wird offenkundig die Thematisierung der 

Rol le , die die Wohnungsbaugesellschaften im Rahmen der 

Prävention zu spielen haben . Insoweit wurden vor allem 

von Herrn Dau-Schmidt Erfahrungen aus Dänemark themati

s iert , die in  dem Flensburger Pro jekt tei lweise Berück

sichtigung finden . In der Diskussion wies man auch auf 

Modelle  in den Niederlanden hin , wo beispielsweise Haus

meister ( inzwischen zusätzl ich Hausmeisterassistenten , 

d . h .  arbeitslose Jugendl iche aus dem Wohngebiet ) im 



Rahmen staatl icher Anschubf inan z ierung von Baugese l l 

schaften für Großwohnanlagen angestellt werden . 

Bei der Diskus s ion solcher Konzepte wurde besonders 

betont , daß die  Bete i l igung der Mieter an der Gestaltung 

ihres Wohnumfe ldes erhebl ich mehr als  es bisher in der 

Bundesrepubl ik Deutschland übl i ch ist , ermögl icht werden 
muß . 

Ein besonders schwieriges  Präventionsfeld ergibt s ich in  

Wohnarealen , in denen die  Kriminalitätsbelastung und 

die  Wohnumfeldverwahrlosung extrem s ind . Dies wurde 

e indrucksvol l  bei der " Sanierung" der Ahornstraße in  

Frankfurt - mi l ieuintern Bronx genannt - deutlich .  Hier 

z e i gte s ich auch , daß nur e ine enge Zusammenarbeit a l l er 

betroffenen kommunalen und staatlichen ste l l en unter 

besonders enger Einbindung der Bewohner erfolgverspre

chend i st . Hervorzuheben i st in diesem Zusammenhang die  

große Bereitschaft der Bewohner dieses  soz ial  völ l ig 

abgedri fteten Wohngebiets , s i ch nach entsprechender 

Motivation - unter Anl e itung durch Fachleute - an der 

Sanierung der Wohnhäuser und des Wohnumfeldes zu betei 

l igen . In  der Diskuss ion stel lte s ich die  Frage , ob 

n icht mehr als bisher als  Pro jektz i e l  solcher Sa

n i erungsmaßnahmen primär die H i l f e  zur Selbsth i l fe ver

mittelt werden muß . Denn zwe i fe lsohne kann nicht lang

fristig der hohe Aufwand an soz ialer Anl eitung und 

Betreuung s ichergestellt  werden . 

Weitere Punkte in  der Diskuss ion , die  hier nicht darge

ste l l t  werden sol l en , waren u . a .  die Organi sation von 

Präventionspro j ekten ( z . B .  Runde Tische oder Zukunfts 

werkstätten ) ,  die  Chancen und entsprechenden Maßnahmen ,  

das Image e ines Wohngebietes zu verbessern , d i e  Funktio

nalität/Dysfunktiona l i tät architektonischer Moden für 

die  Prävention , die  Mög l ichkeiten , den Gedanken städ

tebaul icher Kriminal itätsvorbeugung staatl ichen und kom-



munalen Baubehörden oder auch Fachpreisrichtern bei Aus
schreibungen zu vermitteln . Es wurde geltend gemacht , 
daß auch der Gesetzgeber - wie die präventionsbezogene , 
wenn auch insoweit relativ bescheidene Novel lierung 
der schleswig-holsteinischen Landesbauordnung zeigt -
aufgerufen ist , den Gedanken der Kriminalitätsverhütung 
gesetz l ich mehr als  bisher zu verankern . Zusätz l ich 
wurde darauf hingewiesen , d�ß bei der für das Jahr 
1997  vorgesehenen Novellierung des Baugesetzbuches die  
Gefahr bestehe , Möglichkeiten , die für die Prävention 
genutzt werden können ( beispielsweise die Bürgerbetei li
gung bei der Bauleitplanung gemäß § 3 Baugesetzbuch oder 
die Betei l igung von Trägern öffentlicher Belange gemäß § 
4 Baugesetzbuch ) ,  im Hinbl ick auf die de l ege ferenda 
beabsichtigte Beschleunigung der Baule itplanung erheb
l ich einzuschränken . 

Ein besonderes Problem , auf das in  der Diskussion nicht 
weiter eingegangen wurde , stellt die Festlegung euro
päischer Normen und Standards im Rahmen der Sicherungs
technik dar . Denn neben der sozialisationsgeeigneten 
Wohnung und dem soz ialisationsgeeigneten Wohnumfeld darf 
der s icherungstechni sche Grundschutz ( ähnl ich  dem Brand
schutz ) am und im Gebäude nicht vernachlässigt werden . 

Nur knapp diskutierte man auch die  Frage , ob Kriminal
präventive Räte a l s  Träger öffentlicher Belange ( § 4 
Baugesetzbuch ) an der Bauleitplanung betei l igt werden 
sol lten . Man kam zum Ergebnis , daß die Räte unter krimi
nalpräventiven Aspekten vorbereitende Stel lungnahmen 
ausarbeiten sol lten . Die im j ewe i ligen Kriminalpräventi
ven Rat vertretenen staatlichen oder kommunalen Ste l l en 
könnten dann die Ausarbeitung für ihre eigene Bete i l i 
gung nutzen . Dieses relativ umständliche Verfahren er
scheint notwendig , weil  private Gruppen oder Initiati
ven , die oft Mitglieder im Rat sind , nicht Beteil igte im 
Sinne des § 4 Baugesetzbuch sein können und der Rat 



selbst keine juristische Person des öffentl ichen Rechts 

ist . 

Zum Schluß sol l  noch auf die Frage des Sicherheits-
gefühls der Bevölkerung eingegangen werden - ein 

Problemberei ch , der bei der Diskussion des öfteren 

erörtert worden ist . Es wurde darauf verwiesen , daß sich 

in  vielen ausl ändischen und deutschen Untersuchungen zu 

diesem Thema die Bedeutung von "disorder"/" incivi l ities"  

- z . B .  Belästigungen durch Angebetteltwerden ,  Vorhanden

sein l ärmender Jugendl icher , von Betrunkenen und von 

Fixern oder vernachlässigtes Wohnumfel d  - herausgestel l t  

hat . Auch betonte man d i e  Relevanz s ichtbarer Pol i zei

präsenz für die  Reduzierung überzogener Kriminal itäts

furcht . Daneben wurde auf baugestal terische Faktoren 

verwiesen , die  das Ausmaß von S i cherheit/Unsicherheit  

beeinflussen ( wie etwa von der Straße her e i nsehbare 

Gebäudezugänge oder Flucht- und Zufluchtmögl ichkeiten ) .  

Um generel l  das Sicherheitsgefühl zu verbessern , 

sol lten entsprechend einer Wiener Untersuchung zu  

dieser Fragestel lung - öffentl iche Flächen grundsätz l ich 

folgenden Anforderungen genügen : 

Ori entierung , um s i ch zurechtfinden zu  können 

Übersi cht , um in der Lage zu sein , einen Überbl ick 

über die Situation zu  gewinnen 

Einsehbarkeit , um Einbl i ck zu erhalten und Gefahren 

ausschließen zu können 

Beleuchtung , um zu sehen und gesehen zu werden 

Belebung und erkennbare Zuordnung von Verantwort

l i chkeit , um ein soziales K l ima zu erhalten 

ausreichend Platz anbieten , um Konfl ikte vermeiden 

zu hel fen 

Pflege der Anlage , um das Image des Areals  nicht 

abdri ften zu lassen 



Insgesamt kam man zu dem Schluß , daß kommunale  und 
staatliche Institutionen , aber auch die Bürger selbst 
dazu aufgerufen sind , soziale  und situative Präventions
ziele  zu thematisieren und umzusetz en ,  um so unsere 
Sicherheit zu bewahren , besser noch den inneren Frieden 
zu sichern und zu stärken . Es gibt erfolgversprechende 
Ansätze ,  auch wenn die zunehmende Zerrissenheit gerade 
der großstädtischen Gesellschaft dort die Erreichung 
präventiver Ziele  erhebl ich erschwert . 





Die Erfordernisse der Kriminalprävent ion 

in Wohnquartieren mit  besonderem Erneuenmgsbedarf , 

dargestel l t  am Beispie l  der 

Ahornstraße in Frankfurt a .M .-Griesheim 

R e d e b e i t r a g  KR Man f r e d  Baue r , 

P o l i z e i p r ä s i d i um F r a n k f u r t  a . M . , 

a n l ä ß l i ch d e s  DEUTSCHEN PRÄVENT I ONSTAGES 1 9 9 6  

a n  d e r  Po l i z e i f ü h rung s ak ad em i e i n  

Mti n s t e r -H i l t rup , 1 .  - 3 .  Ju l i  1 9 9 6  

-AK 2 :  S t äd t ebau l i c h e  P r ä v e n t i o n-



St�tt  eines _ _.Y9rwortes --� - - "  

An d i eser S t e l l e  möcht e i ch es  n i ch t  versäumen . den Ko l l eginnen und 

Bekannten zu danken , d i e  m i r  Ze i t  für Befragungen e inräum t en und m i r  m i t 

Informat i onen aus " erster Hand " ent s che i dend wc i tergeho 1 t en haben . 

Ohne Anspruch auf Vol l s tändigke i t  möchte i ch insbesondere hervorheben ( i n  

a l phabet i s cher Re ihenfo l ge )  

Hakkan A .  und Hara ld  F . , Anwohner der Ahorns tras s e .  

Gabr i e l e  MANKAU , Le i t er i n  des K inderbüros Frankfurt a . M .  und des 

Pro j ektes  Ahorns t raße , 

Eva REICHARDT . W i s s . M i t .  der Johann-Wo l fgang Goethe-Univers i tät  

Frankfurt a . M . . Fachbere i ch Geof':raph i e ,  Ins t i tut für Kul tur

geographi e .  Stadt- und Reg i onal forschung , 

Kar l SPENGLER . Po l i ze i hauptkommi ssar und Le i ter des Sonderkommando 
Wes t  des Po l i zP i präs i d i urns Frankfurt a . M  . .  

Chr i s t i ne TRtiBNER . S t ree tworker i n  i n  der Ahorns tra(le und Le i t eri n  des 

mädchenspezi f i schen Pro j ektes  "Ga l er i e/At e l i er Ahorns t ra0e " . 
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phys i schen und soz ia l en Lebensbedingungen und fördert 

d i e  Ent fa l tung gemei nschaft l i cher Akt ions- und 
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i n  a l l en Lebens l agen zu befähigen und dami t d i e  maxima l e  

Entfal tung ihrer Anl agen zu ermögl i chen ! " 

Defini tion der Wel tgesw1dhei ts

organisa ti on WHO einer 

"Geswiden S tadt " 

"Wenn d i e  Gewal t igen k lug s ind . 

gede iht di e Stadt ! "  

1 3 1 

Jesus Sirach. 

Anfang des zwei ten Jahrhunderts 

vor Chris tus im Al ten Tes tamen t 
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Die Erfordernisse  der Kriminalprävent ion . . .  

Vorbe■erkung 

Müßig  d i e  Di skus s i on ,  ob e s  am Können oder Wol l en der "Gewa l t i gen" l i egt -
i n  den me i s t en Städten gibt es i nzw i schen Bere i che , in  denen mehr Straf
taten begangen werden als  i n  anderen V i erteln , in denen d i e  Voraus
setzungen für e ine kr imine l l e  Karri ere eher vor l iegen a l s andernorts  -
oder be ides  zusammen . 

H i erbe i fal l en regelmäß ig  d i e  Stadt te i l e  m i t  e iner "Häufung soz ia ler ,  
w irtschaft l i cher , öko log i scher und (baul i ch) räuml i cher Probl eme ( ' be
nachte i l igte S tadtte i l e ' ) " l  an . 

1 .  Ahornstraße 101-130, Frankfurt a.M. 

Das frag l i che Obj ekt i s t  der Frankfurter Pol i ze i  schon s e i t  Jahrzehnten 
bekannt ;  s e i t e i nem Tötungsde l ikt am 8 . 3 . 1 993 ( s . Pkt . 1 . 5) i s t  es in den 
M i t t e lpunkt behördl i chen und med ia l en Interesses geraten . 

Im  unm i t t e lbaren Anschluß an das Tötungsde l ikt wurden nicht nur d i e  Er
m i t t lungen bezüg l i ch des Todesschützen e inge l e i tet , sondern nachstehend 

beschri ebene sozialprävent ive und we i t ere repress ive Maßnahmen ergri f fen . 
In den ers ten Monaten nach dem Tötungsde l ikt befaßten s i ch bundeswe i t  Med

i en mi t der Ahorns traße und verhal fen ihr über das bi sherige Maß hinaus zu 
e inem äußers t  negat i ven Image2 . Erwartungsgemäß taten s i ch hi erbei pr iva
te TV-Sender besonders hervor , deren Beri chterstatter genüßl i ch d i e  Be

ze i chnung "Frankfurter Bronx" verbrei teten3 . 

1 . 1  Geographi sche Lage 

D i e  Ahorns traße l i egt im wes t l i chen Frankfurter Stadt tei l  Gr i eshe i m ,  der 
durch Indus trial i s i erung und Arbe i terbevölkerung wie  auch durch soz iale  
Randlagen gekennzei chnet i s t 4 . 



D i e  Erfordern i s se  der Kr i m i nalprävent i on . . .  __ _ 

Zur Rede s t eht der kurze Abschn i t t  der Ahorns traße , i n  dem d i e  hohen Haus

nummern zwi schen 1 0 1  und 1 30 gel egen s i nd . H i er w ird deut l i ch , daß es s i ch 

um Maßnnahmen an e i nem k l e i nräum i gen , überschaubaren Obj ekt handel t .  

1 . 2 Bevö lkerungss truktur 

In der Ahornstraße 1 0 1 - 1 30 s i nd e twa 750 Personen amt l i ch gemeldet . D i e 

Bevö l kerung i s t mul t i kul ture l l  (Deut s che , Türken , Po l en ,  Gri echen , Äth io

p i er ,  Pak i s tani , V i e tnames en ,  Ex-Jugos lawen , Ita l i ener , Span i er , Staaten

lose  u . a .  - Aus l änderante i l :  58%) . 44% der Haushal te  werden von der So

z ialh i l f e  unt erstützt . 23 , 6% der Anwohner vom A l lgeme i nen Soz ia ld ienst  be

t reut . In m indes tens 1 6  Fam i l i en s i nd Suchtprobl eme bekannt 5 . 

D i e  Stadt te i l schulen we i s en e i nen Aus länderante i l  von rd . 60% auf . E i ne 

Schu l e  verschickte durchschn i t t l i ch zwe i bis  dre i  Bußge l dbesche ide pro 

Woche und K l asse6 wegen w i ederho l ten/dauerhaften Fernb l e ibens . 

Im Gegensat z zu anderen mul t i kul ture l l en Stadtte i l en m i t verg l e i chswei s e  

i ntakter Infrastruktur war d i e  Ahornst raße dami t ni cht e i nes der V i erte l , 

d i e  <i i e  "Chance der Entprovinz i al i s i erung (bi eten) und zug l e i ch e i nen Ge

winn an Urbani tät ' '  versprechen? . 

Be i den genannten Häusern 1 0 1  - 1 30 hande l t  e s  s i ch um i n  den SOer Jahren 

erbaute B l ocks (Wohnhei m  AG) m i t  Soz i a lwohnungen (bei Po l i ze i  und Verwal

tung " S törerblocks " genannt ) 8 . 

1 . 3 Kr im ina l i tätsaufkommen 

Auffäl l i g i s t der Ums tand , daß d i e  Bewohner der Häuser 1 08 , 1 1 8 und (mi t 

e i ner herausragenden Ausnahme) 1 30 fas t vo l l s tändig  po l i ze i l i ch noch ni cht 

in Ersche i nung getre t en s i nd .  D i ese  Fes t s t e l lung untermauert d i e  Erkennt

ni s ,  daß d i e  Archi t ektur a l l e i 11 ke in  kr im inogener Faktor i s t ! 9 

Nach e i ner Auswertung l ü  aus dem Jahre 1 993 waren im dama l i gen Ze i traum 48 

der Bewohner wegen 1 . 695 Fäl l e  pol i ze i l i ch i n  Ersche i nung getreten .  1 992 

waren in 62 Fäl l en Jugendl i che aus der Ahornstraße mi t e i ner Arbe i t sauf

l age von zusammen 800 Arbe i ts stunden dem ört l i chen Jugendc lub zugewi esen 

worden 1 1 . 



0 1 e  �rroraern 1 s s e  aer ßr 1rn1 na1pravenL i on . . .  

D ie  festges te l l ten Del iktsbere i che ers treckten s i ch von Ladendi ebstahl 
über Sachbeschädi gung , Pkw-Aufbruch, Wohnungs- und Geschäftse inbruch bi s 
zu Heh l ere i 1 2 und Körperverl e tzungsde l ikten, 
" po l i ze i l i che Ermi tt lungsmaßnahmen wurden n icht nur erschwert , sondern 

akt iv behindert (Strafverei te lung , Widers tand) , 

Täter s ind hoch mobi 1 · (hochwert ige  Kfz) und haben gute Log i s t ik 
(Autote l efone ) ; s i e  begehen Straf taten sowohl im Wohnbere i ch a l s  auch 
außerhalb ,  

Tat en werden in  wechse l nder Zusammensetzung begangen (Spez ia l i s t en
denken) , 
auswärt i ge Straftäter suchen ihre Hehler in der Ahornstraße auf . " 1 3  

D i e  Ahorns traße 1 0 1  1 30 entspri cht demnach e i ner k l as s i schen breeding 
aera 1 4 . D i e  Bewohner - darunter auch d i e  ni cht de l inquenten - entw icke l ten 
im Laufe der Jahre e ine "negat ive Sol idar i tät " 1 5  gegenüber der Verwal tung , 

deren Vertreter w i ederum bei der Behandlung der Anwohner keinen Hehl aus 
ihrer Ant ipathi e  machten . 

Es s t e l l te s i ch hi erbe i d i e  Frage , ob s i ch d i e  Verwal tung ni cht schon im  
Gegente i l  m i t den Verhäl tn i s s en arrangi ert hat t e 1 6  und auf dem Weg war , 

Zus tände w i e  in den USA zu krei eren , wo das "Ausbl enden" 1 7 ganzer Stadt

te i l e  aus dem öffent l i chen Interesse , aüs Intervent i on und Förderung be
re i t s  Al l tag i s t . 

Dam i t  war d i e  Ahorns traße (und der dam i t  s t i gmat i s i erte Stadt t e i l Gri es
heim)  e in Probl emquart i er ,  verg l e i chbar m i t  v i e l en in  Europa und ers t 
recht in  den USA , w i e  in e i ner verg l e i chenden Betrachtung über s treetgangs 
festge s te l l t  wurde 1 8 . 

1 . 4 D i e  Entw ick lung vor dem Tötungsde l ikt  

D i e  aus F lücht l ingswohnheimen ents tandene S i edlung Ahornstraße 1 0 1  - 1 30 
w ird s e i t  den 60er Jahren a l s  Täterwohns i tzkonzentrat i on bewert e t . E ine 
Hauptursache hi erfür i s t  im dauernden Einwe i s en soz ial  schwacher Fam i l i en 
zu sehen . 

Ende der 80er Jahre eska l i erte d ie  S i tuat ion dahingehend , daß s i ch e i n  
permanent angespannter Zus tand zwi schen den Jugend l i chen und der Pol i zei  

ergab, der s i ch in  immer häuf igeren Ubergri ffen ent lud .  N i cht nur Pol i ze i
beamte und -fahrzeuge waren Z i e l s che iben des  Hasses , auch andere hohe i t

l i che Fahrzeuge w ie  Feuerwehr- und Sani tätsfahrzeuge wurden at tack i ert , 

mi t Ste inen beworfen usw . : in Einz e l fä l l en wurden sogar Molotowcockta i l s  
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l i ehe Fahrzeuge w ie  Feuerwehr- und San i tätsfahrzeuge wurden at tack ier t , 

m i t S te inen beworfen usw . ; i n  E inze l fä l l en wurden sogar Mol otowcocktai l s  

e i ngesetz t . 

In  echter Wege lagererman i er ro l l t en " Ahornsträß l er"  e ine Ket t e  Ei nkaufs

wagen vor pas s i erende Lkw , und während vorne der Fahrer m i t  den Jugend

l i chen über Jas Wei terfahren verhande l te ,  wurde hinten se in  Container 

1 eergeräurnt . 

Nach e i nem Einbruchsdiebstahl i n  e i nen abge s te l l ten Güterwaggon feh l t en 

mehrere Zentner Industr i e sprengstoff . 

Probl emat i sch war i nsbesondere d i e  Tat sache , daß s i ch d i e  S i tuat i on 

zwi s chen den Jugendl i eben und e ini gen Beamten des zus tändigen Revi eres 

nahezu verselbs tändigte  und h i er e in  s tänd iger K le inkr i eg geführt wurde , 

von dem zunächst Vorgesetz te und d i e  Öffent l i chke i t  n i chts erfuhren . 

D i e  soz ia le  Si tuat i on war durchaus gee i gnet , e ine " erupt ive S te igerung der 

Krim ina l i tät  mi t l oka l begrenzt em Chaos mög l i ch erscheinen ( zu) las sen" l 9 • 

Auf dem Höhepunkt d i eser Eskalat i on wurde sei t ens der Pol i ze i  am 1 4 . 7 . 1 992  

die AG Ahornstraße e inger i chte t , die am 5 . 1 1 . 1 992 die fo lgenden , spät er 

real i s i erten Maßnahmen empfahl : 

d i e  repress iven Maßnahmen gegen Bewohner der Ahorns traße zu s t raffen 

und zu koordini eren , 

S i cherhe i t sberatungen in  den angrenzenden Großmärkt en durchzuführen , 

Kontakte mi t der Staatsanwal tschaft  bezügl i ch Verfahrenskoordin i erung 

m i t der Jus t i z  und 

Kontakte m i t  der Stadtverwal tung bezüg l i ch Verbesserung der Bet reu

ungs l e i s tungen (Öffnungszei ten Jugendclub usw . ) w i e  auch bezüg l i ch 

der Be l egungspo l i t ik der Wohnungen herzus te l l en .  Im Zuge der we i teren 

Kontakte  wurden der Stadtverwal tung Erkenntni sse  über Tät erwohns i t ze , 

Straftaten und Karr ieren mi tgete i l t ,  um gez i e l t e Maßnahmen zu ermög

i i chen . Einer detai l l i erten Analyse  durch Soz ial- w1d später Just i z

behörden hät t e  som i t n i chts  mehr im  Wege ges tanden . l O 

Darüberhinaus betrat d i e  Frankfurter Po l i ze i  Neuland , i ndem s i e  e i n  Dees

ka lat i onsprogramm s tartete : 

D i skuss i on zwi s chen Po l i ze ivertretern und Jugendl i chen i m  Jugend

club2 1 

geplantes Fußbal l sp ie l  Po l i ze i/Ahorns t raße sowi e we i t er gep lante 

Tei lnahme von Po l i ze i

i eren (wegen int erner 

tungsde l iktes abgesag t )  

und Feuerwehrmannschaf ten an Jugendhaus turn

Widers tände bzw . wegen des dann erfo lgten Tö

s owi e 
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Kfz-Pro j ekt ( Instandsetzung e ine s  ausrangi erten VW-Busses der Pol i ze i  

durch Jugendl i che und Pol i ze ibed i ens tete sowie  überlassen des Fahr
zeuges an den Jugendc lub) . 

1 . 5 Das Tötungsde l ikt - e in  Wendepunkt 

Ein  Stre i t  um e in Mädchen eska l i erte über wechse l s e i t i g  begangene Sachbe
schädigungen und Körperverl etzungen bi s hin zu e i nem Hinterhal t ,  aus dem 
heraus der 1 9 j ährige Kai-Uwe G .  aus der Ahorns traße m i t  e inem Gewehr er
schossen wurde . 

Neben den erfol gre ichen Ermi t t lungen des Komm i s sariates für Tötungsde
l ikte , be i denen d i e  Personenkenntn i s  der ört l i ch zus tänd igen Schutz

pol i ze i d i ens tste l l en äußerst  hi l fre i ch war , entschloß s i ch d ie  Führung der 
Frankfurter Pol i z e i  zu zwe i paral l e l  betri ebenen Strategi en :  

D i e  AG Gri eshe im (gem i scht besetzt  aus Beamten der Kr iminal- und der 
ört l i ch zus tändi gen Schutzpo l i z e i )  erm i tte l te sechs Monate intens iv 
im engeren Umfe ld  der Ahornstraße 2 2 , 

Daneben forc i erte di e Pol i zei insbesondere über m i ch ,  den damal i gen 

Jugendkoordinator , d i e  Zusammenarbe i t  mi t den Soz ialbehörden der 
Stadt Frankfurt a . M .  und den fre i en Trägern wie  auch privaten Unter

s tützern ,  um an e iner pos i t i ven Revi tal i s i erung der Ahornstraße im 
e i genen Interess e  m i tarbe i ten zu können2 3 . 

2 .  Maßnahmen in  der Ahornstraße 

2 . 1 Interd i s z ip l i näres Vorgehen 

D i e  Fachl i teratur fordert anges i cht s der v i e l schi cht igen Probl emlage e in  
geme insamens Zusammentragen der rel evanten Informat i onen über Def i z i te ,  
Chancen und Mögl i chkei ten durch a l l e  behörd l i chen und n i chtbehördl i chen 

Bete i l igten , um e ine mög l i chs t bre i t e Informat ionsbas i s  zu erhal ten .  
Ebenso bre i t  gefächert so l l ten dann aber auch d i e  Lösungsansätze di sku
t i ert , erarbe i tet und umgesetzt  werden . 

Al s H i l fsmi t t e l  hi erfür w ird immer w i eder e in  zentral es  Büro , e ine Ent
wi ck lungsagentur usw . genannt , d ie  vor Ort d i e  notwendigen Informat i ons
flüs s e ,  Arbe i t en usw . koordini ert . 
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Auch d i e  für di e Ahorns traße angestrebten Z i e l e  l as sen m i t  i hrer Band

bre i t e d i e  Erforderl i chke i t  e i nes w i rk l i ch bre i tgefächerten und al l e  

Ins t i tut i onen e i nb indenden Ansatzes erkennen : 

Rückgang der Krim ina l i tät 

Rückgang des Drogenkonsums und Verhindern des Neue i ns t i egs 

größere Zahl von Schulabschlüssen s tat t -abbrüchen 

Verbesserung des Betreuungsangebotes für K i nder und Jugend l i che 

Verbes serung der Ausb i l dungs- und Arbe i tsplatzs i tuat i on 

Hebung des W i l l ens zu Schulbesuch , Ausbi ldung und Arbe i t 

Integrat ion der Aus l änder 

Akzeptanz für e i n  "bürgerl i ches Leben" s tatt " out l awpos i t i on" 

Akzeptanz für Behörden und Ins t i tut i onen 

psychosoz ia l e  Hyg i ene für Anwohner un_g_ betreuende Kräfte . 

Um d i esem umfassenden Anspruch gerecht werden zu können , form i erte s i ch 

schne l l  nach dem Tötungsde l i k t  der interd i s z i p l i när besetzte  "Arbei t skre i s  

Ahorns traße " . 2 4 

Andere Kooperat i onspartner des Pro j ektes Ahornstraße wurden später noch 

anlaßbezogen e ingebunden2 5 . 

D i e  zunächs t Bete i l igt en erarbei te ten berei t s  am 30 . 3 . 1 993 e i ne geme insame 

Bes tandsaufnahme , anhand derer e i ne Prior i tätenl i s te  der Erforderl i chke i t

en und Umset zungsmögl i chke i ten ( sog . Z i e lh i erarchi e )  erste l l t  werden 

konnte .  D i e  in  der L i teratur o f t  erhobene Forderung nach e i ner n i cht nur 

re in  stat i s t i schen , sondern auch g l e i chsam atmosphäri schen Betrachtung 

wurde dam i t  erfül l t .  H i erbe i i s t  e i nem von der S tadt Frankfurt erste l l ten 

k l e inräumigen Soz i alkatast er große Bedeutung be i zumes sen . 

A l l erd ings  muß auch festges t e l l t  werden , daß erwartungsgemäß be i den 

ers ten Besprechungen rege l mäß i g  Schuldzuwei sungen vorgenommen wurden , wer 

/ wann / warum s e i nen Verpf l i chtungen ni cht nachgekommen se i ;  insbesondere 

wurden von konkurri erenden kommunal en und f re i en Trägern der Jugendpf l ege 

zuwe i l en erbi t terte Kämpfe um d i e  Zuwei sung f i nanz i e l l er M i t t e l  geführt , 

d i e  e i nem gede ih l i chen M i t e inander Hohn sprachen . 

Aber das schl i eß l i ch doch geme insame Vorgehen der versch i edenen Zweige  der 

Verwa l tung und der n i chtbehördl i chen Bete i l igt en i s t  b i s  dato Praxi s  i n  

der Ahorns traße gebl i eben . 

D i eser Erfolg  i s t  insbesondere der engagi erten Arbei t  des "K inderbüros " 2 6  

zu verdanken , das d i e  i n  oben geforderte Koordini e:i;ungs funkt i on wahrnimmt . 

Für a l l e  Bete i l i gten i st dam i t  das K inderbüro der Ansprechpartner , d i e  
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Koordinat i on der Arbe i ten wird ebenfal l s  hi er in Abs t immung m i t den 

Bet e i l i gten vorgenommen . 

2 . 2  Einbez i ehen der Wohnbevöl kerung 

Um e i ne entwürdigende , entmündi gende und Abhäng igkei ten schaffende re ine 

Al iment i erungs s i tuat i on zuguns ten von s inn- und ident i f i kat i ons s t i f t enden 

Maßnahmen zu verme iden , schlägt d i e  W i s s enschaft uni sono das Einbez i ehen 

der Wohnbevö lkerung in d i e  Maßnahmen der Bes tandsaufnahme , P lanung und Um

set zung vor . H iervon verspri cht man s i ch n icht zul etzt  e in  Anheben der 

Hemmschwel l e  für neuerli chen Vandal i smus . 

D i e  Anwohner der Hausnummern 1 0 1  - 1 30 der Ahorns traße wurden von Beg inn 

des Pro j ektes an akt iv in Bes tandsaufnahme , P lanung und Ausführung der 
Arbe i t en e inbezogen . 

Insbesondere d i e  h i er aufgewachsenen Jugendl i chen l egten e inen ungeahnten 

F l e i ß  an den Tag , und dieses  n icht nur be i den vor Ort zu verw i rk l i chenden 

Arbe i t en ,  sondern auch be im  Mot ivi eren / Anl e i t en der anderen und in Ko

ordin ierungsfunkt i onen . Ein bemerkenswertes Bei spi e l  i s t  e ine der Symbol

f iguren der krilli ine l l en Szene Ahorns traße , der türki sche Staat sangehöri ge 

K . A . , der zusammen m i t  e inigen ebenfal l s  "prominenten" ehema l i gen M i t tät

ern in Pro j ektwochen von verschi edenen Frankfurter Schul en auftrat und 

dort ehr l i ch se ine Erfahrungen mi t e i ner krimine l l en Karri ere a l s  warnen

des Be i sp i e l  ausbre i t ete . Für akut Gefährdete  verm i t te l te er h i erbe i d i e  

Perspekt ive "Auss t i eg aus der Kriminal i tät " . 

2 . 3  Nut zen des M i l i eus 

D i e  Fach l i teratir be tont durchgängi g  den Wert des den Anwohnern vertrau

ten Mi l i eus , in dem s i ch trotz  a l l er Probl eme Geborgenhei t  ent fal ten 
kann . E ine S tützung und Nutzung dieses  schüt zenden Mi 1 i eus i s t  a l l enfa l l s  

e i nem konzept i ons l o sen Ums i ede ln und dami t verbundenen Probl emexport vor
zuz i ehen . 

Im  Gegensatz zur vorheri gen Po l i t ik der Stadt Frankfurt a . M .  wurde nun in 

Abs t immung mi t den Anwohnern keine Ums i edlung von Fam i l i en mehr ange

s trebt , es  sei  denn , d ie  Fami l i en hät ten d i es so  gewünscht oder e in  wei t

eres Verb l e iben der Fami l i en oder Personen vor Ort wäre sehr s törend gc-
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wesen . Im übrigen ergab s i ch j ewe i l s  im  l et ztgenannten Fal l  'i mmer w i eder 

der bere i t s  prognost i z i erte Nachte i l  des Exports von Prob lemen . 

Und tat sächl i ch ze igte  es s i ch be i den zah lre i chen Besprechungen mi t den 

Anwohnern . wi e sehr d i ese  m i t  " ihrer" Ahorns traße verwurze l t  s ind . 

2 . 4  D i e  F inanz i erung 

Wi rksame Prävent i onsmaßnahmen können s i ch in  e i nem günst i gen f inanz i e l l en 

Rahmen hal t en ;  es  gibt kos tengünsti ge A l ternat iven , d i e  m i t  e in iger Phan

tas i e  und Pf i ff i gke i t  gefunden und genutzt  werden können . Nahezu überf lüs

s i g  i s t  in d i esem Zusammenhang der Hinwe i s , daß sol che Ideen wei tgehend 

den a l thergebrachten Verfahrenswe i sen der Verwal tW1g zuwider l auf en2 7 . 

Es müss en zwar uns tr i tt i g  F inanz- und Sachm i t t e l  w i e  auch Personal in  

Prävent i onsrnaßnahmen i nves t i ert werden , j edoch ni cht mehr nach dem tra

d i erten Proporz- und G i e l3kannensys tem 2 8 ; v i e l mehr i s t  es  notwend i g ,  d i e  

M i t t e l  brennpunktor i ent i ert  zuzuwe i sen2 9 .  

Darüber h inaus müs sen d i e  M i t t e l  vor Ort se l bs t  venval  tet  werden (Budget

i erung) . Ein f l ex ibles  Reag i eren auf spontan auf tretende Prob l em lagen i m  

benachte i l i g ten S tadtte i l  kann nur mög l i ch s e i n ,  wenn ni cht s chon Ge l der 

in ger i nger D imens ion ze i traubend von der Zentralverwal tung bewi l l i gt  

werden müs sen3 0 .  

Daß so l che M i t t e l  am Ende e ines Rechnw1gs j ahres n i cht verfal l en dürfen , 

sondern unbürokrat i sch in das nächst e  Jahr zu übertragen s e i n  müs sen . be

darf wohl an s i ch ke iner besonderen Erwähnung mehr 3 1 .  

E ine we i tere Mög l i chke i t  e i ner pro j ektbezogenen F i nanz i erung i s t  das " so

c i a l  Sponsor ing" , das insbesondere ort sgebundene Handwerksbet r i ebe , den 

Hande l  und Zwe ige der Kred i tw irts chaf t zum Spenden aufruft .  Gerade Betr i e

be aus dem betroffenen S tadtte i l haben e i ne v i e l s chi cht ige Int e1· e ssenlage , 

Prävent i onspro j ekte zu unt ers tüt zen : S i e  inves t i eren i n  ihre e igene 

S i cherhe i t ,  we i terhi n  bi lden s i e  s i ch M i tverantwortung der Betreuten für 

d i e  l okal e  W i rt s chaft  heran . d i e  se lbst be i d i esem problemat i schen Kl i en

t e l  zum Wahrnehmen von Ausbi ldungs- W1d Arbe i tsplät zen führen kann . 

Sch l i eß l i ch i s t  m i t  e i ner Verbesserung der Infras truktur auch e ine 

Aufwertung des Bet r i ebss tandortes verbunden , d i e  für das Prosper i eren des 

Betr i ebes Grundvoraussetzung i s t 3 2 .  
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A l s  Kanal i sat i onsmög l i chke i t  für Sponsorengelder bietet  s i ch d i e  Gründung 

e i nes Fördervere ines an3 3 , der darüber hinaus noch den Vorte i l aufwe i s t , 

be i anerkannter Geme innüt z i gke i t  Bußge lder und Geldstrafen e i nnehmen zu 

dürfen bzw . an Spender ent sprechende Be l ege für das F inanzamt auss te l l en 

zu dürfen . 

An e ine Ang l i ederung des l oka len Fördervere i ns an das g l e i chfa l l s  l okal e  

Entwi cklungsbüro ( s i ehe oben) i s t  im  Ze i chen der Pol i t i k  der kurzen Wege 

h i erbe i zu denken 3 4 . 

Wegen "unüberwi ndbarer" bürokrat i s cher H i ndern i sse war d i e  Pro j ekt l e i terin 

i n  der Ahornstraße von Anfang an auf Improvi sat i onsgeschi ck - auch in  f i 

nanz i e l l er H i ns i cht - angewi esen:  

So gr i f f  s i e  zunächs t auf den Etat des K inderbüros zurück und mußte 

d i esen dann m i t  später erfolgten Zuwe i sungen und Spenden w i eder aus

g l e i chen . 

Das den mi tarbei tenden Anwohnern angebot ene Sal är von DM 1 5 , - pro 

S tunde wurde von d i esen m i t  H i nwe i s  auf i hre Ehrenamt l i ch.kei t abge

l ehnt ; man so l l e das Geld l i eber i n  Sachm i t t e l  i nvest i eren (vg l . dazu 

Pkt . 2 .  2) . 

Für d i e  Arbe i ts l e i stungen mußt e  nur der verg l e i chswe i se beschei dene 

Pos t en von Frühstück und M i t tagessen für di e Kräf t e  erbracht werden . 

A l l erd i ngs war auch des sen S i chers t e l lung n i cht e i nfach , da er i n  

ke inem T i t e l  vorgesehen war . 

B i t tgänge bei ortsansäss i gen F i rmen bewi rkten be i sp i e l swe i se , daß 

Baugerüs te  unentge l t l i ch - nur gegen Spendenqui t tung - aufges te l l t  
wurden . 

Das Proj ekt befand s i ch s tänd ig  auf der Suche nach Sachzuwendungen 

w i e  z . B . e iner ehedem für d i e  Bundesgartenschau verwendete  Gri l lhüt
te , d i e  dann ebenfal l s  grat i s  zum Selbs taufbau zur Verfügung gest e l l t  

wurde . 

D i e  Pro j ekt l e i terin betonte ,  daß be i regulärer Bezah lung von Arbe i t s ze i t  

und Sachmi t te ln  d i e  Arbe i ten n i ema l s  in  der nun erfo lgten Bre i t e  hätten 

real i s i ert werden können ; e i nem geschätzten Gesamtvo lumen von rd . 1 .  M io . 

DM Sachwert und Arbe i t sze i t  s t ehen nur gut 1 00 . 000 , - DM gegenüber ,  d i e  

real invest i ert wurden3 5 .  

1 4. 1 ..:..::.. . 
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2 . 5  öftent l i chke i tsarbe i t  

Es i s t  erforderl i ch .  durch Press earbe i t . be i Bürgervesammlungen usw . i n  

der Kommune und im  bet roff enen Stadtt e i l  für e i ne gewi s se  Aufbruchs t i m

mung zu sorgen . di e Akzeptanz be i den Bür� ern und Spendebere i t schaf t be i 

pot ent i e l l en Sponsoren bew i rkt . 

In der Ahornstraße hat das ohnehin vorhandene Interesse  der Med i en den Zu

gang für d i e  öffent l i chke i  t sarbe i t erl e i chtert . aber auch i n  g l e i chem Mar:le 

die Notwend i gke i t  d i eser Arbei t  indi z i ert . 

D i e  Pro j ekt l e i tung und d i e  Stadtverwal tung betreiben offens i ve Informa

t i onspo l i t i k  sowohl  nach i nnen (rege lmäß ige Anwohnerversammlung , Sach

s tandabfragen usw . )  w i e  auch nach außen (Pressegespräche . of f i z i e l l e  E i n

we ihungen von neuen Bauten usw . ) .  

Zumi nde s t  d i e drei  Frankturter Tages ze i tungen , aber auch BILD und das 

1 4t äg i g  erschei nende JOURNAL Frankfurt ber i chteten i nteres s i ert  und wohl

wol l end über den Fortgang der Arbe i t en .  

D ieses Ergebni s hob a l s pos i t i ven Nebeneffekt das Sel bstwertgefühl der i n  

d i e  Arbe i ten e ingegl i ederten Bewohner der Ahorns traf:le . da nun zum erst en 

Ma l ni cl1t negat iv  - i m  Zusammenhang mi t Krim i na l i tät . d i s soz ial em M i l i eu 

oder e infach " Bronx" - ber i cht et wurde , sondern eben pos i t iv mi t dem l o

kalpatr iot i schen Sto l z .  daß s i ch i n  Frankfurt e in  k l e ines Wunder oder e ine 

Art modernes Märchen ere i gnet habe . 

2 . 6  Ständi ge Beg l e i tung des Pro j ektes 

H i erunter i s t  zu verst ehen 

e ine Überwachung des Pro j ektes . um das " E insch l e i fen" von Fehl ern zu 

verh indern , 

e in verantwortungsvo l l er und der schwi eri gen S i tua t i on angemes sener 

Umgang m i t den M i tarbe i t ern , e twa durch Supervi s i onsmaßnahmen . 

Le ider muß dem erfo l gre i chen Pro j ekt  Ahorns traße w ie  schon fes tges t e l l t  

e in re i ch l i ch improvi s i ertes  Vorgehen besche inig.,t werden , was j edoch ni cht 

an der Unfäh i gke i t  der Zuständi gen l i egt . D i e  Gründe s i nd v i e l mehr zu 

suchen in der Gemenge l age  aus hohem Erwartungsdruck durch Öffent l i chke i t  
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suchen i n  der Gemengelage aus hohem Erwartungsdruck durch Öffent l i chke i t  

bzw . Verwal tung e i ners e i t s  und andererse i t s  der Notwendigke i t  e i ner 

raschen Arbe i t saufnahme sowohl im Interes s e  der Bevölkerung al s auch , um 

d i e  hohe Bere i ts chaft der Anwohner nach dem Tötungsde l ikt  G .  nut zen zu 

können . 

Zu e i ner ins t i tut i ona l i s i erten Beg l e i tung des Proj ektes im S inne von Ak

t i onsforschung kam es i ndessen n icht . 

Im Laufe des Pro j ektes l i eß s i ch vö l l ig überraschend e i ner der e i ngesetz

t en Streetworker beurlauben und hat se i ther s e inen D i ens t ni cht wi eder 

aufgenommen . Inwi ewe i t  d i e  Gründe hi erfür a l l erdings in e i ner pro j ektbe

zogenen Überl as tung oder im privaten Bere i ch zu suchen s i nd ,  kann von h ier 

aus ni cht beurte i l t  werden . 

Grundsät z l i ch s t eht den Soz ia larbe i tern (und i nsbesondere den Streetwork

ern) im  Gegensatz zu Pol i ze ibeamten d i e  Mögl i chke i t  der Superv i s i on offen .  

Von d i esem Angebot w ird in  al l er Regel  auch rege Gebrauch gemacht . 

2 . 7  Auswertung anderer Pro j ekt e 

D i e  Auswertung anderer Pro j ekte so l l  verme idbare Feh l er vorab reduz i eren . 

Der sofort interventor i s che Charakter der Maßnahmen in  der Ahornstraße l ieß 

j edoch keine gründ l i che Bes tandsaufnahme hins i cht l i ch laufender oder abge

schl ossener Programme zu . Darüber hinaus waren auch al l e  Bet e i l igten so 

ze i t- und arbe i t s i ntens iv in  das Pro j ekt e i ngebunden3 6 , daß kei ne fre i en 

Kapaz i täten für systemat i sches Aufbere i t en von andernorts gemachten Er

fahrungen bl i eben . 

Von e i nem gründl i chen VorgP.hP.n im  S i nnP. e i ner auf ausgewerteten verg l e i ch

baren Arbe i t en fußenden Strateg i e  kann al so ke inesfa l l s  d i e  Rede s e in . 

2 . 8  Kont inui tät 

Der mancherorts  geze i gte Akt i oni smus - mög l i cherwe i s e  im Vorfe ld  e iner 

Kommunalwahl - i s t  a l l enfa l l s  begrenz t h i l fre i ch ;  wünschenswert i s t  dem

gegenüber Ausdauer und Kont inu i tät , um das Proj ekt auch l angfri s t ig voran

tre iben zu können . 

1 4 3 
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Das Z i e l  i s t  sch l i eß l i ch e i n  dauerhaf tes  Heraus l ösen der Bewohner des 

betroffenen Quart i ers aus i hrer Erwerbs- und Perspekt i v l os i gke i t  s tat t 

e iner kurzfri s t i gen kosme t i schen Ma1:1nahme 3 7 • Dement sprechend f i nden s i ch 

i n  der L i teratur auch zah l re i che Warnungen vor Kurzatm i gke i t 3 8 • 

Grundsät z l i ch i st es  a l s  erfreul i ch zu bewerten,  daß das Pro j ekt Ahorn

straße s e i t s e iner ers t en kons t i tui erenden S i t zung i m  März 1 993 ni cht mehr 

zum S t i l l s tand gekommen i s t  und nunmehr tat s äch l i ch durch " l okal e  Akt eure "  

unter fachkundiger Anl e i tung l äuft , e ine ' '  l okal e  Maßarbe i t "  a l so ,  wi e oben 

gefordert (vgl .  Pkt . 2 .  2 . ) .  

Das Pro j ekt  i s t a l l erdi ngs  b i s  heute n i cht aus dem schon mehrfach ange

sprochenen I mprovi sat i onscharakter herausgekommen3 9 . 

Eine Kont inui tät  im  S i nne e i ner Inst i tut i onal i s i erung bzw . Normal i s i erung 

kann j edenfal l s  n i cht f es tges t e l l t  werden . 

2 . 9  Spez i e l l e  Pro j ekte  

E i n  H i nwe i s  s e i  noch darauf erlaubt , daß i n  der e i nschläg i gen L i teratur 

ent sprechend der Qual i f i z i erung der Bewohner und i hrer Mot ivat i ons l age 

oftma l s von "Verschönerungs- und Recyc l i ngarbe i t en" sow i e  von s econd-hand

shops für Kl e ider und Möbe l ges chr i eben w i rd 4 0 . 

D i es e  Arbe i ten haben anges i cht s der j ewe i l igen Prob l em l agen s i cher l i ch 

ihre Berecht i gung : Hi er werden auf hervorragende Art und We i se d ie  Kornpo-· 

nenten 

vorhandene Fert i gke i t en be i m inima l er Ausbi ldung s l age , 

Erforderni sse  w i e  z . B .  b i l l ige Möbe l , K l e idlmgs s tücke usw . , 

und 

hohe Ident i f i z i erung m i t  den Arbe i ten im e i genen Umfe ld  

m i t e i nander verknüpft . 

D i e  Erfahrungen aus der Ahornstraße haben al l erdings  ge l ehrt , daß d i e se  

Vorgehenswe i se e i n  sehr zwe i s chne id i ge s  Schwert s e in  kann : Recht schne l l 

wurden aus d en Re ihen der Anwohner Bemerkungen l aut w i e  "a l s Menschen 

zwe i ter Klasse  muß man j et z t  noch zwi s chen den Möbe ln l eben , d i e  andere 

wegwerfen" oder auch "mi t Mül l  arbe i t en i s t  das Ri cht i ge für den Mül l 

d i es er Stadt"  w1d verg l e i chbare Anwürfen . 

1 4 4  
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Das Favori s i eren so l cher Inha l t e  erfordert demnach e i n  äußers t sens ibl es 

Vorgehen der Proj ekt l e i tung , d i e  ihrers e i t s  ant i z i pat iv  auf di ese Beson

derhe i t en eingest i mmt s e in  muß . 

3 .  Durchgeführte Maßnahmen wKl deren Wirkungen 

26 . 3 . 1 993 : 

Durch Beamte des Sonderkommandos Wes t  beim  PP Frankfurt a . M .  w ird e ine 

Verknüpfung zwi schen Dat en der Hausbewolmern Ahornst r .  1 0 1  - 1 30 m i t pol i 

zei  l i chen Erkenntni ssen ers te l l t ,  d i e  Grundl age für soz ia le  Maßnahmen und 

Reakt ionsmust er von Jugendgerichtshi l fe und Jus t i z  dars t e l l t .  

30 . 3 . 1 993 : 

Der "Arbe i t skre i s  Ahorns traße"  kons t i tui ert s i ch und ers te l l t  e ine ers t e  

geme insame Anamnese . Noch unstruktur i ert werden erste  Ideen formul i ert , 

d ie  bere i t s  e ine Einb indung der Anwolmer vorsehen . 

1 8 . 5 . 1 993 : 

Eine we i t ere Gesprächsrunde f i ndet unt er E inbindung der Jus t i z  s tat t .  D i e  

D i skuss i on dreht s i ch i n  erster L in ie  um s ch l eppende Verfahrenswe i sen be i 

der Jus t i z ,  was " mang e l nde S i gnalwi rkung" zur Fo l ge habe . 

Noch so l l en den "Umzugswi 1 1  i gen" güns t ige Angebote  gemacht werden ;  d i ese 

Maßnahme wird s i ch später großentei l s  überho l en .  

Insgesamt zeigt  e s  s i ch , daß nun verschi edene Kräfte engagi ert am Pro j ekt 

Ahorns traße e inste igen . 

1 6 . 6 . 1 993 : 

Be i e iner Besprechung i m  Mag i s tratsbüro IX (Sozia l es )  w ird festge l egt , daß 

d ie  unterschi edl i chen Dezernate und Behörden konkret auf i hre Unters tüt z

ungen angesprochen werden so l l en .  

Kurzfri st i g  so l l en Verbes serungen be i öffnungsze i t en des Jugendc lubs , be i 

Angebot en für "Lückeki ndcr " 4 1 , be i Betreuungsangeboten i n  Schu l en ,  der 

Spi e lp lat z s i tuat ion ,  der Stadtt e i l soz ialarbe i t  usw . errei cht werden . 

l S . 7 . 1 993 : 

E ine Anwolmerversammlung f indet unter Bete i l igung von soz i a l en E inri cht

ungen , der Schu len ,  der Werkstatt Frankfurt ( s i ehe Fußnote 2 5 ) ,  der Pol i -
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ze i und eben der Anwohner s tat t .  D i e  Moderat i on übernimmt der Soz ia ldezer

nent . 

Be i d i eser Versammlung werden den Anwohnern konkrete  Pläne für d i e  Ahorn

s t raße unterbre i tet , deren Ei nhal tung d i e  Nage lprobe für das Pro j ekt  s e i n  
w i rd4 2 .  

25 . 9 . 1 993 : 

Vors t e l l ung der bi sher erfo lgten Arbe i t en durch d i e  "E igenini t i at ive der 

Kinder , Jugendl i chen und Anwohner der Ahorns t raße Ffm . " .  Gäste  s ind der 

Oberbürgerme i st er und der Soz i a ldezernent sowi e zah l re i che Pressever

treter . Der vorgenannte K . A . , in der Ahorns traf3e al s " Bürgerme i s ter" be

kannt , w i rd von OB von Sch0t� l er m i t  "Herr Kol l ege" begrür3 t . 

Zwe i kurze  F i lme (T i t e l : "Chaot enbaus te l l e " )  s t e l l en den Fortgang der 

Arbe i ten vor . 

D i e  Anwohner haben vehement Renov i erungs- und Aufräwnarbe i ten i n  d i e  Hand 

genommen , Grünflächen ange l egt . e ine Gri l l hüt t e  aufgebaut , . Spi e lp lätze  

ver l eg t  und renovi ert 11 3 .  

Be i d i e s er und ähnl i chen Präsentat i onen wi rd regelmäß i g  ci i e  Pol i ze i  (ört

l i ches Revi er , Sonderkommando , Jugendkoord i nator , aber auch bemerkens

werterwe i se d ie  repres s i v  or i ent i erte  "AG Gr ieshe im" ) e inge laden4 4 , denn 

"d i e s o l l en mal sehen , was s i ch h i er tut " 4 5 • 

Erstma l s  wi rd transparent , daß das Kinderbüro nur koordin i erende Funkt i on 

hat , d i e  "Exekut ive" aber durch Anwohner s e lbst ges te l l t  w i rd .  

Herbs t 1 993 : 

Das Soz i aldezernat ber i chte t  in  e i ner St e l l ungnahme vom Fortgang des 

Pro j ektes : 

V i e l e  Behörden arbe i t en unbürokrat i sch zusammen . 

Es laufen Arbe i t spro j ekte  der Anwohner . das K i nderbüro koord i n i ert  
l ed i g l i ch .  

Dadurch wurde das Wohnwnfe ld  s i chtbar verbes sert . 

Unt er der Federführw1g der Werks tatt Frankfurt werden Ausbi l dungs

und Arbe i t sp l ätze  für Anwohner reserv i ert  w i e  auch zehn P l ät ze zum 

Nachho l en dt�s Hauptschu labs chlusses . 

Es wurden neue K indertagesstät t enpl ätze  geschaffen . 

D i e  Anwohner bet e i l i gen s i ch akt i v  an der Med i enarbe i t .  

Neue S te l l en für S tree tworker s i nd geschaffen . 

Spez i e l l e  gruppenpädagog i sche Pro j ekte  für d i e  bi sher zu kurz gekom

menen Mädchen werden kre i ert . 

Es f i ndet Suchtberatung vor Ort s tat t . 
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Das Spi e l s tubenkonzept w i rd auf "Lückekinder" umgearbei tet . 

Neue P lans t e l l en für Aus länderberatung und für den Jugendc l ub wurden 

geschaffen .  

Frühj . 1 994 : 

Der ausrangi erte VW-Bus der Po l i ze i  w ird in  der Werks tat t Frankfurt durch 

Arbe i t er des Po l i ze ikraf t fahrd i ens tes instandgesetz t , wobe i e s  a l l erdings 

durch Vers tändigungsschwi erigke i ten (Kfz-Mechaniker s i nd keine Pädagogen) 

kaum zu Kooperat i on zwi schen den Arbe i tern und den Jugendl i chen kommt . Im

merh in  lassen s i ch während der Ins tandsetzungsarbe i t en immer w i eder Kräfte 

vom Sonderkommando und dem ört l i chen Rev ier sehen4 6 . 

26 . 4 . 1 995 : 

Be i der E inwei hungsfeier des neuen Traktes der Kindertagesstätte  w i rd e in  

neues F i l mpro j ekt "Aster i x  und Obe l i x  in  der Ahorns traße oder D i e spinnen , 

d i e  Frankfurter" vorges te l l t ,  be i dem die Anwohner d i e  Ro l le der Gal l i er , 

d i e  Stadtverwa l tung und Behörden d i e  der Römer spi e l en so l l en . Z i e l r i cht

ung i s t  es , e ine ursprüngl i che Ause inandersetzung zu schi ldern , d i e  dann 

i n  Kooperat i on umschl ägt . 

Im Gegensatz zum m i tw irkungswi l l igen Oberbürgerme i st er und auch Soz ia l

dezernenten i s t  d i e Po l i ze i führung n i cht bere i t ,  Po l i z i s ten a ls  Lai endar

s t e l l er zuzulassen .  

D i e  Wirkungen der getroffenen Maßnahmen werden auch deut l i ch durch fo lgen

de S tatement s ,  d i e  m i r  gegenüber i m  Herbs t 1 995 be i der Vorberei tung 

d i eser Arbei t  auf Anfrage gemacht wurden : 

Frau Gabri e le  Mank.au , Le i terin des K inderbüros Frankfurt a . M .  und des Pro

j ektes Ahorns traße : 

Das Projekt benötigte s tändig Krea ti vi tä t ,  spontane Ideen und Impro

vi sa tionsgeschick .  da mi t hergebrachten Mus tern eine Probl embewäl

tigung nicht  zu  rea l i s i eren war.  

Ebensowi chtig sind "engagi erte Verbiinde te ",  die berei t sind . schnel l  

und unbLirokra tiscl1 Unters tützung zu leis ten . 

Bewirk te Erfolge und Aussi ch ten auf wei tere Ergebnisse wurden den be

tei 1 ig ten Anwofmern in "Schei bchen tak tik " vermi ttel t ,  um einen Stroh

feuereffekt zu vermeiden und die Bewohner dauerhaft in teressiert zu 

hal ten . 
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Qj __ �_J�rforderni s se  der Kri mina lprävent i on . . .  

Das grö(3 te pädagogische Probl em war und i s t  es . di e Anwohner nun in 

eine gewisse Non11a l i ti.'i t zu iiberJ"ühren. di e au(Jerhal b  von s tändigen 

Erfolgserl ebnissen und Aufmerksamkei t der Medi en l i eg t .  

Di e vors tehend angesprocl1enen Hauptschulabschli.isse s ind inzwischen 

großen t e i 1 s nachgeho 1 t worden . 

Tro tz der nach wi e vor vorhandenen gro/3en sozia len Probl emdich te i s t  

erfreul i cherweise z u  beobach ten. daß offenbar kaum noch har te Drogen 

konsumitTt werden . 

Deal er sind in der Ahorns traße nich t  mehr zu finden . 

Fi.ir nach wie vor s traffäl l ig werdende Anwohner so l l  ein Fonds für 

kos ten l ose Strafverteidigung geschaffen werden . da sons t für den 

rech tsanwal tschaft 1 i chen Be is tand wi eder "schwarze Gelder " aufge

brach t werden miissen .  

Dariiber hinaus wird ein Projek t  "Bera tung i m  Juridicum "  i n  Angriff" 

genommen . in dem kos tenl ose oder -güns tige Rechtsbera. tung durch Stu

den ten der Fakul tä t  Jura vorgenommen werden kann . 

Frau Chr i s t ine Trübner ,  S tree tworkerin in  der Ahorns t raße : 

Di e Dezen tral isi erung der Projek h,·eran twortung ha t s i ch abso l u t  

bewährt und müßte noch konsequenter durchgeliihrt werden . 

Wi ch t ig i s t  tro tz a l l er Sel bs tveran twortung der Anwohner bei der Ver

besserung vor Ort nach wi e vor eine Be treuung, die s i ch ganzhei tl i ch 

"von Windeln bis Arbei t aui Gesundhei t , Wohnen . Ausbi l dung usw. " er

s treck t .  

Die Anwohner haben keinen langen A tem und keine Erfahrungen i m  Umgang 

mi t den l angsamen Mühl en der Verwa l tung. Schnel l werden s i e mi/3 trau

isch urid resigni eren . 

Offene, ehrl i che, fl exi bl e und transparen te Verwa l tungsarbei t i s t  das 

Ma{.1 al l er Dinge . 

PHK Kar l Speng ler ,  Le i ter des Sonderkommandos Wes t  be im Po l i ze ipräs idium 

Frankfurt a .  M .  : 

Weder Prävention noch Repress ion können jewe i l s  a l l eine e twas /Jewir

ken : es i s t  auf ein sinnvol l es .  ergänzendes Mi teinander zu ach ten . 

Fiir Außens tehende (sogar für Pol iz is ten) sind di e verwi rrenden Struk

turen einer Verwal tung nich t  zu durchschauen und schwer kalkul i erbar. 

Sel bs t  Pol izis ten und di e Koordini erurigss tel le  vor Ort haben es mi t

un ter dami t schwer4 7 • 
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D i e  Erforderni s se der Kr imina lprävent i on . . .  

Insgesamt i s t  es aus pol izei 1 i  eher Sich t  zu einer "sehr erfreul ichen 

En tsparmung " gekommen, was sich an optischen Effekten (weniger Sach

beschädigungen an den Häusern. mehr Bl umenkäs ten vor den Fens tern) 

und an den regi s tri erten Fal lzahl en abl esen läßt : 

In di esem Zusammenhang ein Auszug aus dem Lagebi ld  des PP Ffm. , bezogen 

auf den Revi erberei ch ., in dem di e AJ1orns traße l i egt :  

Diebs tahl aus Pkw 1 .  HJ 1 992 : 950 Fäl l e  
,, 1 .  HJ 1 995: 401 

ED aus Wohnungen 1 .  HJ 1 992 : 1 31 Fäl l e  
, , 1 .  HJ 1 995: 97 

Di ebs t .  von Pkw 1 .  HJ 1 992: 21 1 Fäl l e  
, ,  1 .  HJ 1 995: 1 1 7  , ,  

Nach Einschätzung des PHK SPENGLER, der nich t  nur Orts- , sondern auch Per

sonenkermtnis  aufweist ,  i s t  es nich t  zu einer Verdrängung gekolllmen: di e 

Anwohner der Ahorns traße sind ta tsächl i ch weniger in Kriminal i tä t  verwik

kel t ! 

Aber: Die Al10rns traße i s t  noch immer ein Probl emfeld, das ein Nach

lassen der Kräfte nicht vertragen wiirde ! 

Schon beginnt der Elan zu erlahmen ; wi ch tige Personen aus dem Projekt  

werden in  andere Brermptmkte abgezogen, Schro t tfahrzeuge werden we

niger schnel l abgeschl eppt .  so daß wieder mehr der typische Sl umcha

rak ter en ts teh t .  

Di e Bewohner sind nich t  ausdauernd genug, um sich jetzt  schon sel bs t  

überlassen zu bl e i ben : auf di e schon frühzei tig geäußerten Bedenken 

der Pol izei wird erneu t hingewiesen (vgl . Fußno te 4 2) .  

4 .  Schlußbemerkung 

In der Ahorns traße konnten großente i l s  i n  der Fachtheori e  erhobene Forde

rungen über d i e  Arbei t in Stadt te i l en m i t  besonderem Erneuerungsbedarf 

vorgefunden und bestät i gt werden . Insbesondere s te l l te s i ch d i e  W i cht i g

ke i t  von · Kernbere i chen w ie  i nterd i s z ip l inäres Vorgehen , Koordini erungs

bedürfni s ,  E inbez i ehen der Wohnbevö lkerung / Nut zen des M i l i eus sow i e  



Die  Erfordern i s s e  der Krim inalprävent i on . !�-'--'--� 

z i e l or i ent i erte Öffent l i chke i tsarbe i t  heraus . Daneben i st das Arbe i t en m i t  

der Bevöl kerung dem oftma l s  kri t i s i erten "Soz i a l ke l lnertum" und "Kaffee

aus schenkbetr i eb" der k l as s i schen Komm-Strukturen vorzuz i ehen . 

Ebenfa l l s  wurde d i e  Erforder l i chkei t  a l terna t i ver F inanz ierungsmög l i ch

ke i ten deut l i ch .  Auch d i e  n i cht real i s i erten Erfordern i s se  wi e s tänd i ge 

Beg l e i tung und Kont inui tät erwe i sen s i ch a l s  unabdi ngbar . I n  di esem 

Zusammenhang muß nochmal s  vor Kurzatmigke i t  be i der Umset zung der Pro j ekte  

gewarnt werden . was zwang s l äuf i g  zum Schei t ern führen muß4 8 . 

Und i n  der Tat : Aktue l l  zum Ber i chtsze i tpunkt häufen s i ch d i e  Hinwe i se , 

daß d i e  Maßnahmen in  der Ahornstraf3e zu verf l achen beg i nnen . Immer w i eder 

werden Kräf te  in anderen soz ia len Brennpunkten e i ngese t z t . s e i tens der 

Verwal tung i s t  gegenüber der Ahorns traße das "bus iness  as usual-Gefüh l "  

e i ngetreten , Maßnahmen w ie  Umschulungen und H i l fe be i der Arbe i t spl atz

suche schl eppen s i ch zunehmend dahin . Be i Tei l en der Bevö l kerung s te l l t  

s i ch bere i t s  der Verdacht e i n ,  kurz e i n  Vorzeigeobj ekt gewesen zu s e i n , 

das nun ni emanden mehr interes s i ert . Ers te  Anze i chen von Verwahrl osung 

s i nd s chon an und zwi schen den B l ocks schon w ieder fes ts te l lbar . 

D i e  Befürchtung der Pol i ze i , am Schluß wi eder a l s  e inz i ges Regul at i v  dazu

s t ehen , könnte s i ch erfü l l en .  

Ebenfal l s  r i cht i g  i s t  d i e  These , daß d i e  Frühwarnfunkt i on der Po l i z e i  so

wohl für repress i ve a l s auch für prävent i ve Maßnahmen n i cht zu unter

s chätzen i st 4 9 , 

Darüber h inaus hat e s  s i ch aus Si cht des Pro j ektes  Ahorns traße hervorra

gend bewährt , daß d i e  Po l i z e i  n i cht nur a l s  Mahner und Informat i onsque l l e  

d i ente , sondern akt iv vor Ort mi tgewi rkt hat . I n  d i esem Zusammenhang kam 

e s  weni ger auf gre i fbare Ergebn i s se  an a l s  auf d i e  Tat sache , daß s i ch d i e  

Pol i ze i  h i er überhaupt außerhalb der Str afverfo l gung engagi ert hat .  Wün

schenswert wäre al l erdi ngs , di ese E i nbindung im Rahmen der Sekundärprä

vent i on grundsätz l i ch zu i ns t i tut i onal i s i eren . D i e Frankfurter Po l i ze i  hat 

sowohl z entral a l s  auch dezentral Strukturen geschaff en . d i e  d i esem 

Anspruch zum i ndes t i n  Te i l en entgegenkommen : 

I n  den sachbearbe i tenden Organi sat ionseinhe i ten von -S- und -K- versehen 

spez i e l l ausgebi ldete  Jugend sachbearbe i t er D i ens t . 

in  den vier  F lächeni nspekt ionen s ind j ewe i l s  zwei Beamte i m  Rahmen des 

Pro i ektes  BJK (Bekämpfung der Jugendkr im ina l  i.tät ) e i ngesetzt , d i e  sowohl 

repres s ive a l s  auch prävent i ve Funkt i on erfül l en und vor Ort Kontakte 

knüpfen . 
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D ie  Erfordern i s s e  der Kriminalprävent i on . . .  

auf zentraler Ebene versehen schl i eß l i ch zwei hauptamt l i che Jugendkoor
dinatoren und vi er aus l änd i s che Angeste l l te (Türken und Marokkaner) Di ens t 
und versuchen . kontraprodukt ives  Vorgehen von Po l i ze i . Just i z ,  Schul e ,  So
z ialarbe i t  usw . zu vermeiden . 

Im Gegensatz zu der oben von Frau Trübner formu l i erten Meinung ( s . dort , 

2 .  Spi ege l str ich) bin i ch a l l erdings der Auffassung , daß nach w i e  vor d i e  
Gefahr der Uberbetreuung bes t eht und dam i t  das R i s iko der Abhäng i gke i t  

statt Eigens tänd igkei t . 



F ·i n  7 9  J ä h 1, · ·i q er h e r· ·i c h l o+. (,: ·/on  ,:a ·i n ,.:er-- \/ c, r· k eh 1· '.,� k on t r c, l  l c, •i n K ,:i -l n , 
b e i d e 1·· d c, r· k o n tr-- o l  l i e r · e; n d r3 F' o ·1 i z E'J'i b e a nrl: f? n a c h  U cw c h ::::: ·i c h t  ci ci ,·· P a --· 
p ·f i::-:�• i" .... e s <)q l t:::: ·i <:,: h b 0.•rner  k -f r:�➔ : 1 1  /\ c h VV• 

:-:; i (? k ,)mrnen 1:::-1 u !S_ 

ß ,:.:,,r - i c h t  S P E N GL E f? ,  1 9 9 3 . 

3 1,,J o h E, i  d E, ," Ob i f.0 k t ·i v ·1 +. ä t  h a .l b or a l l er d ·i ri <1 ,D q e::; a c, +  vJ r? r· d c,.o•n mu e, ,  d a ('., 
d ·i 0:' i n  d er A.h o r· n s t 1-- a ß ,,3 1.,1oh n en d e r1 . .J u q en d ' l i c h en d e n  ß f,,q r· ·r f f [:', R O N >'. 
:,; e · 1 h s; t h "'" n 1 1 + z t c, n u n cJ a 1 1  c h �, t I f e i n ,.:, H a u s 1,,, a n d a rn /\ n f a n q d ,,, �: S t r a fi, ,2 n ·· 
z u q es q o s p r Li h t  h a t ten . 

4 t"1 �1 e 1 . . .:.3 0 (:' d e:,1-- /.1. h () r- n :3 --t- r�· a f� (� f:·J ' ? l-,\1 , d n�; :� -r .�1 c J + ·t (� i, vl c� "i 1 ·1·1 \/ e r"' (�i l fj f ( · h  Z I ) 

a n  d ,?r· en mehr  o d e r· 1,� c• n ·i q c; t· b '"' ·1 a s  t E• J:. ,"'n '..: -1::a d t. t c? i ·1 en  F ,~ a r 1  k f u r· t ,,,, 
(.,1 ·i d ,;·, r ·1 a'.': Ci + cl ·j e z on  en + h  ,0, 0 i "  7 c,, �; h i] l_,✓ c: f' +: a ·1 • ' 7 1 l ·j e r· +. ·i !Ti IJ n v e r· öf  f f,•n t -· 
·1 -i c h t ,?n  A n t r· ,01 c1 a 1J f  P r· omot ·f on , P F I C H A r? D T , 1 9 9 5 . ':, . ß .  f ·f n e !< a r t e  
m i + d "� n d t w c· h ;,c; c, z i a ·1 E" F: a n d ·1 a CH -,1 q c, k e n n z '" ·i c h n e t D n :S t a d t L-.", ·i ·1 r;-n F r a n k -
f u r t s  H e ·i s t  v ·i e l m e:? h 1 ·  me r~ k v✓U r d i q e r 1"ie i s: e  e ·i n  a u f r· ec h t s, te h en d es k: ,· e L 1 z 
,:•,:,i t 1 �:�:: , d c• s:: :�:: E� n P, r--1 --1 !<t.:-< n  :::; - 1 c � ·1 n <3 f"1 e d en 1  H ,:1 u t:> tb  ,�1 �· 1 n h <.::, · l : 
r·· ,:? · i c h --- t r effen . 

s /\ u ,:: k u n f t: H L. AD . .J I I< ,  . J u q e, n d d mt f-' f rn . 

1 Ci q '1 4 

8 n a m i t u n t er s c h e i d et s i c h d i es er A b s c h n i t t e r h eb l i c h v o n  d er 
ob e r e n  Ah 0 1-- n :s t r d f�e , .,, o q e p  f ·1 e a t.e  [ i n · u n d  Z v✓ e.' ·i f a nri ·1 ·i e n h ä u ::; Ce r ·  d ·i e 
F< E) q r;,.:; 7 s ·j n d u n d t V p ·j s C: I ·, e F i"' Ci n k f l I r· +: e (' r·,,1 ·\ + t c? ·1 :::, C h i C r I t it-1 0 h n -t ' 

9 1,-.J o h · I k a n n  d i e  A r· c h 1 t ek t u 1-- a b er f<. 1- i m i n a ·i i t 21 t  Li n d  G"?wa ·l -t n e ·i q u n q  
b e c; U n :3 t ., q e n . D a z 1. 1 ,ci 1. 1 (: h \/ F I TH  l 9 9 '\ . :; , 5 
E r· e1 ä n z c? n d z u r  W o h n  s,; ·i t u -'·, t -1 o n M 1 T C  H E  P. L I C H  •j 9 7 1 : ' '  1„J i':I s; h i er· c1 ee b a u t  u n d  
-.; e, i··· rn i ,:, t ,.,>t ,,a; ·i ,-- d u n d  z t i  V..l f? .i c h ,?n  P r· e -i '.':: en . 1 . 1 n d  m ·i +  v-1 0 ·1 c h er L ·f eb "l os, ·i q ·· 
k e ·i t , d a :, s p 1 e ci i? ·l t ·f n q t · o t e s k e m  T r a u cw �, p ·1 e ·1 d ·i e  ·-:; -t ; '·n..l r ·1 q  "i m V f,;r · -
h ä l t n i s  von A n q e b o t  u n d  N a c h fr a a e  n i e  U b er z eu o u n q , d a ß  d i es e s  R e 
q u l a t i o n s p r i n z i p  d e r  Ökon o m i e e i n e  E i n s i c h t  n a h e  d e n  q ö t t l 1 c h e n 
n ".? b o +. ;;, n d -'� (' :oc; t e ·1 7 + , z e, ·i q t s: · i c h a 1 .1 c h d ,,; n n n o c h u n e ,~ s c h U t + e , ... t . t- ·� c"' n n 
c:kw i,,1 ,? 1·· kt  ä t i q c T e  ·1 ·1 cJ e r· I·� a 'L ·i o n •:: c, rn ; "'· , ,r a b  e ·1 b e h ,, u ·cc; t ·i s t , d c'· , f:, d ·i e 
(.: _-, m i i f i i -:·- h k c• i t  ·1 >-� t'HJ •:c: + ,c, i i f q ,s::, h 6t-- t l 1 a + . ' ' I n : T h c, :c; E: r- , z u ,· S t a d t  clt..,r Z u ·· 
k u n f t. . z i t i 2' r· t d u ;· c h J E i l r✓ , 1 \1 Ci O , ::; . f, . 

·1 1 /\ u s k u n f t N O S K F , L. e i ·t e 1~ l n c! e r-- ,.J C3 H r· f m . , ? 0 . 3 . 1 9 q 3 , 

i 2 �ff l N 5 fA D T , 

1 3  P. F I N '.'S T /ZO T .  c� h d . 

·1 4 D a s O b i e k t. f? n t s p r ·i c h t d .=, 1-- U b e r~ h i n a u ,.; d e m e r· :::.; t e n v o n d r o i ' '  I d e ... 
a -1 t y p e 11 " v o 11 Geb  i e t E• n m i ➔: h oh er  D .\," ·1 i n q u e n z b "'" "I a s i: u n q Ci e m . F r-n: f·I S E E 
1 9 8 0 . S 1 2 3 :  D e m  U n i:er s c h i c h t.d e l i 11 q u e n z q eb i e i: m i t d om i n a n ter  E r -



wa c h s e n e n k r i rn i n a l i t g t  u n d  e b e n s o  a u s g ep r g q t er J u g e n d k r i m i n a l i t ä t . 
Z i t i e r" t  b e i  P E I C H AtW T ,  ·1 9 9 5 , S .  S D ·r e  b e i d en 1✓ e d t eT e n  T vp e n  s i n d : 

d a s  s c h w a c h  i n t s q r i er t e z en t r a l e  E r we r b s v i er t e l  m i t  u n t e r q e 
o r d n eter  Woh n f u n k t i on u n d  s t a r k er ß ev� l k e r u n q s f l u k t u a t i o n . 
d er '.:::; c h w a  e h  ·i 1·1 t E�m- ·i (,r t e , p e , .. i p h  E: r e ,  h o c  h h a u s  b eb a 1.1 t c• . s c h n c 7 ·1 
a u f q es i ed e l t e  Woh n s t a d t te i l .  

·1 s S T Ü L·ff , 1 9 9 3 ,  '.3 . b 4 . 

1 6  ,.J f. H N , 1 9 9 0 , S .  4 .  CJ .3 z 1 1  a u c h  a 1. 1 ,3 d em B er i c h t  '.3 P E NGL E R  vorn 
1 9 . 7 . 9 3 U b er e i n e  B U r g e r a n h Br u n q  m i t P o l i t i ker n i r1 d er A h or n 
s tr a ße : " S e i t en s  d er L e h r· <,) r s c h a f t  z e i g t e, m a n  s i c h d e,u t l i c h ver --
w u n d ,? r t  u n d  ver ä r g e ,- t. , d a f� d i e  P r ob -l e rne , d i e  J a h r e l a n g  b E)ka n n t  
W d t"' E:n . ·i h rr: ( •;' f:adl:ra l: und Soz ia 7r!ezet-,,en i: BEN6 / lie,- Ver F. ) n i c h t 
s o  g e l ä u f i g  s e i en . M a n  h a b e  i n  d er V e r g a n g e n h e i t  a u s r e i c h e n d  
s c h r i ft ·l ·i c h u n d  mUn d l i ,; h  h r,, r ·i c h t ,,.• t. . . .  ' '  

1 7 I B A , 1 9 9 5 , S .  5 .  

1 9  J Ä C:3 F P  ( a ) , '1 9 9 5 , �, . 6 .  

1 7 6 :  D i e  Tä t e r w o h n s i t z � e r t e i l u n g  u n d  - n a h me 
i s t von  B 2 d e u tu n q , u rn  " s e i n e A n z i eh u n g s kr ,':l f t  a l s  \•Jo h n s i t z von 
l< r ·i m i n e · 1  ' 1  e n z u 2 r q r i.i n den . " . 

2 1 I n t e r es s a n t  d i e  S e l b s te i n s c h ä tz u n g  d e r  J u g e n d l i c h e n , vom V e r f . 
p , o t ok o ·1 1 i e r- t  u n d  i m  P, ,,;, r i c h t  vom  3 0 . 1 0 . 9 ? c.i ,,,w g e l e q t : \;J i r- " wa c h s e n  
i rn s l u m ( ! )  a u f , b e s u c h en me i s te n s  n u r  d a s  B r· e t t:. e r· g vmn a s i u rn u n d  
h a b e n k f f i n o C h a n c ,� a u f e ·i n e n A r· b ,:::, i t s p l a t z " . E s s e i l 2i r1 9 w e i 7 i g , rn a n 
h a b e  wen i g  G e l d , a b er z u g eg eb en e r ma ß e n  h o h e  A n s p r ü c h e  a n  K l e i d u n g  
u n d  L e:; b (cin s s t a n d a r -t .  D a s  U mf e l d  s e i  k r· i m i n e l l ,  a u 1�e ,� " K 'l a u en " h a b <':
m a n  n i c h t s g e l e r n t  u n d  s o  w e r d e  m a n  s i c h a u c h  we i t e r  d u r c h s  L e b en 
s C h l a q On  ' l n ,,: 0 ,.,, r,:, ·i t b ,:·,; s -\ ,'j +. ·j C1 ·� n d z u r T h  e c,; f) V On  K. I L. B ' F u r� n O t e 9 . 
ß e a c h t ·l i c h  a u c h  i n  d ·i e s em Z u s a mmen h a n g  I B A. , 1 9 9 5 , S .  3 ,  wo  r::- ·i n e  
' ' S t ·i q rn a t ·\ �; -i ,-::. r u n q  1 1 n d  n e.�q a t ·i ve S E➔ -l b s t e i n s c h ä t z u n o ' '  z ·l t  ·i e t l :  1-, --i , · · c! 
d i ,? z u r  " U b er h öh u n g  d er e ·i q e n e n  A , m u t s e r f a h r u n q  ( " K u l t. u r· d c 1--
A t"' i,H i:< n " ··i " ·f ij h (" E:e . 

2 2  D i e  AG Gr i es h e i m  b ea r b e i t e t e  d a b e i  u . a .  1 3  R a u b ve r fa h r en , 4 2  
D i eb s ta h l s ve r f a h r en , 2 0  K ör p er v er l e t z u n g s ve r fa h r o n , fü n f  Ver s t öße 
q o ,� o n  d a s  W a f f (i u n d  a n d P r E�c� . Von b e s o n d et~ e rn  I n ter e s s E, h i E,r b e ·i 
wa r en d i e  5 i c h er s  t e  'J "l u n q e n  von e i n e r  V i  e ·1 z a h -1 von S c h u ,�wa f f e n  b ü,; 
h ·i n : zi. i rn l .J S - �; c h n e  ·1 l f ,?ue ,- q e 1,.., e h r  w i e a u c h  d 'i e e r k a n n t e n  Ve1•"' b ·i n d  u n o en 
z u �- M ·i -l i e u k 1 i rn ·i n a ·i ·i t �i +: . . . H E R.RMANN u n d  S C H fvl E L. Z ,  1 9 9 3 .. S .  ·1 2  ff  .. 
E r- c1 ä n z e n d  d a z u  [-? F I I\I S TÄO T , 1 9 9 5 , S .  2 0 : " D i o p.,(3 ' ·i n te r E." S S i E„r· t o ' 
s i c h f ü r- 1 3 5  I n t en s i v t ä t e r  ( d a von n Lw 1 0 % .J u q e n d l i c h o )  m i t  d u , c h --· 
s c h n i t t l i c h 2 6 F a 1 l d a t e n . Ge  fll h r- t H u r· d e n l ti 1 E 1"' rn i t t 7 u n q :;;:; ,.,, ,0 t" f ,':1 h t~ •c·, n 
g eg e n  1 8 4 ß 0s c h u l d i q te m i t  3 3  F es tn a h men u n d  6 8  Woh n u n q s d u r c h 
s u c h u n q e n . 1 3  P i;., 1- s; <::• n s n  v,, u r d E� n  i n  U --- H a ft. g e n ommen . "  

2 3  I n d i es e m  Z u s a m me n h a n q  s e i  d e r  H i n we i s  er l a u b t , d a ß  b i s  a u f  
W E•H ; i (H::: p o „l i z Ed t, p ez i f ·i s c h ;;, B e i t r tc\ q e  ( z . E<, . K OR R e ·i n s t ä d t. )  d i e--, L 'i t e 
r a t 1.w z u m  T h e rn  a a u s  s c h ·i i  e ß l i c h a u f  p r ä  v e n t i v e , n i c h t a b er a u f  d ·i e 
u n  +: E• r U m s  t .§ n d  Ern e r- f  o r cJ E1r  l i c h en r- e p r e s s  i v e n  M a f3. n a h rne n  a b s  t. e l 7 t . 

2 4  I h m  g e h ö r ten  Ver t r e t er d e s  J u q en d a mt e s  / d er .J u g e n d g er i c h ts -



h i l f e .  d e r S o z i a l s t a t i o n . d 2 s  A l l g e m e i n e n  S o z i � l d i e n s t e s . d 2 r  a u f 
::, u c- h 2, n d en S o z ·i a ·1 a , b E� ·i t . d ..:,, '.:: ö r · l- 7 ·i c h E· n  J u c.i ,•?. n d c l 1 1 h :;; . el f:· , ·  < .i ,· · t ·1 ·1 c h 0, n  
::) c h i ,  l e n ,  d E-, f'" I< i n d o r· -/- ,:-, c; e ,ö 2: t ::; 1,- r ,c, 1 .1 r , d  d ,0:- r· F' o ·1 i z c, ·i .,. , n . 

::: 5 D a :::;. S t a a t ·l ·i c h ,2 S c h u -i a rn t. ,  cl a s; �_; p ,. , r· t -· u n d  ß a d E:• 21 r1 1 i. , d d s, U a r t ,� n ---
u n d  F r· --J ,:;, d h o i· �; a rn t:. , d c-2- r· F 1-- �1 1·1 k f u r· t. c 1-- 1.i r0 r-- .? ·i n f [ 1 1-- s o z i a ·l e  H ,-., ·i rn ,; t ä t t e n , 
S u c h t b e 1~ a t u n o s s t e l l r n1 ,  d i e  l!li er·· k ,,, t a t t  F r"· a n k f ;_w -1: . cJ ·i e  v� o h r i h e ·i rn t� G .  
"'' .. , , Hf o 1- t s 2'm s ä s s ·i q e, 1-ti a ·7 er - u n d A n  s t 1- e ·i c h ,,; r· f i ,,. mA , 
c o r· s;: o e . \/ . .  d a s  U rn 1•J e.' ·1 t e x p ·l o ,-- t, ·t o 1·· i u rn u . a .  

il , .. i inecr· k L·'i} o __ : 
t,�e , ·  k �,+._ .•1 1: + ___ F 1·•_a n_!< f1. 1r t .... ( 1„J FJ .. : F ·i n  8 ·1 n q e t r a  n Ern Eir Ver e i n  , d e•r -- v o n  d e ,  
c; t. :0i d +: h e z u s <" h I J r:', t. ·· �, ,., z i a ·1 EJ A 1-- b e ·i t e n d e  z .,, n t r· a ·1 „i •:i ·i '.'' + (2 t. : 1.:, c;, c v c -, ·i n o ··· 
p 1-- o i e k t e . /\ b h o ·1 s e r v i c i3 f ü r-- (; 0 b 1-- a u c h s rn i:i b e ·1 .  Ar b e i t s p

„

l ä t ;;: e f i.i 1- s o z --; .... 
a ·l E,• P r· o h 'l em f 7"\ ·1 ·1 c� 1 1 s: ,, .  /; "l s b f:➔ s o n d e r ,, --j d ,,, a l ,,:: r \·•J ·i E,,·: ,: .. • ,· ;  r:; -i (; h . d .c; f', q e -
r· a d e z u 1- k r i t i s c h E, n Z e ·i t v o n d ,,::, i" VJF n c, h ,0 d er A. h o 1- n '" t r a r:,,, '-"' e .. ; n n c, u '" ;:; 
P (·?C vc 1 i n  q -- u n d  s e c  o n d  ··· h a n  d - ?  en t: ;-- 1 .1 rn f_:, r ,·>f f n c d. 1,-,J 1 : ; - ck, . 
V„qr-- e. j  i-i d ·i s_c o r: '.;; o  e \/ : Z u s a mmen :,; c h  ·1 c 1 f', \' o n  H a n d w „0, 1-- k E=w n .  d ·i <c'0 s ·t a d t t e i 7 .... 
u n d  s o z i a l b e z o c e n e  A r b e i t e n  d u r c h f U h r e n . 
U rn_1,J_e l_ 1:_t':, X P  l _o r· a t_o,· iurn_:_ Z u  :3 a nrn1E,n :0: c h ·1 u f?, v o n  S + u d i E}r· e ;  1 d E n d E0 r r:· a c h  h o c h -·
,, c h u 7 o f i' l r O o s t: a  l t u n q , 

2 6 K i n d e r· b ü , o  r· , a n k  f u ;·-- t : E ·i ri e .A b t (:'• ·i 1 u n q  d e s  .J 1. 1 0 ,?. l '! d a rn t. es 

2 7  ' ' [ ·i n f-) 1'" N 8 "i t e r E• n  Ver f.� ä u l u n q  ci (C?i" ,-::i f f e n +. ·1 i c h ,::,n \l e, r· wa 'l t u n q  1 ;:; r� t  
s i c h q e g e n s te u er n d u r c h  e i n en M i x v e r s c h i e d e n e r  B u d g e t l i n i e n ,  d 1 e  
:,:: o i,...1 o h  7 b E➔ r E• ·i c h :,; -· ./ ;-· e s  �, o r t b e z o q fe n a "1 "; a 1 , c h s o z -; a .. , , .. ,'} u m b e z o q e n 7 a u --
f e n . "  I ß A. ,  1 9 9 5 , S .  1 0 .  

I ß /1 '  C· 
. .) . 1 fl . 

2 9  B e s c h r i eb e n  i m  N o r d r h e i n - W e s t f ä l i s c h en P r o q r a mm f□ r ' ' S t a d t t e i l e 
rn .. ; t. h , .. , s , .. _, n d (:er" ;s, rn E r· n ,.,, L. 1 e r  1 .1 n o c, b e d a  1-- f ' '  , e r  \-.J ä h  n +-. 1 n : I h /\. . "I q 9 '.') .. c:; • ·1 8 . 

3 0  " "l o k a l e r· V er f ü q u n ci s f -:, n d s "  I B /\ ,  1 9 9 5 ,  ·1 9 .  

P .  

3 2 I n w i ewe i t  d a s  s o c i a l  s p o n s or i n q s c h o n e i n  fes ter  B e s t a n d t e i l 
f U r" v --i r:, l e  q , · 0 11 H  -- a h c• t" a 1 1 c h  k l t'; i n e  -- 1. J n 'i-. ,0, r· n e h rn e n  n e v-1 0 ,-- d e n  i s: t , 
k � n n t e  d u r c h  v i e l e B e i s p i e l e b e l e a t  w e r d e n . D a s  b e k a n n t e s t e  i s t  
::i --r c h ,c, .. r-- .. 1 i c: h d i e ß e k 7 e i d 1 .1 n q s f ·i ;-- rn a C g. /;, ß , e n n ·i n v m ,:'! i e t"• , d i e s; ,,, ·i t �I ;,:i h r e n 
a l s  f e s t e r  S p o n s or d e s  D e u t s c h e n K i n d er s c h u t z b u n ci e s a � f t r i t t .  
N l r : h t  z u ·i e +. z t. h ,;; t d e r" H o d a 1•"• f a n  S p o n �,: c;, 1-- e n  e ·l n e r · ,,: i,- • i l. i:. , ,"t b ,::;,. 1 - a u c h  
d i e  S u c h e  p o t e n t i e l l e r S p o n s or e n  n a c h  q e e i q n e t e n  Ob j e k t e n  a n d e r e r 
�, e ·i t ,::; d a z u  q (:·,f U h t"· + , d ,,i f:'> s i c h  .. , n  K ö "l n  d i ;2, ' ' 1\ q Eö n +:. u r  �J e u e s  H a n d ,� l n ' ' 
e i g e n s  z u  d em Z w e c k a e g r □ n d e t  h a t , q e e i q n e t e  P a r t n e r a u f  G e b e r 
u n d  N e h rn r::?. ," s e ·i t e  z t 1 e --i n a n d e ,· 2. u f i l h 1·" u n . 

3 :,i 7.. . 1:'l, .  " F' ö, d i::➔r vE,r E• i n  M 2; 1· :, ·l o h e, . V . "  1 n  U u --i s b u r· q - M d r x. ·l oh . b e"'; c h r-- ·i i:,, --· 
b ,:.:, n  v o n  Mt\ S C H K E . 1 9 9 5 , S l B .  

3 4  K r i m i n o l o g i e p r of e s s or I r v i n  W /\L L E R ( Otta w a /K a n a d a ) f or d er t , ma n 
m i 1 ::,: ::;;: c::, �; o i; d er d u r <.: h  cl ,,, n R U c k CJ <''J n ,::; d c,,r V ,-i! r t ,,:: i d ·i q u n q �� l a s t e n  f , e ·l we 1 "  -
d e n d e n G e l d e r  i n  S o z i a l p o l i t i k  s t ec k e n  u n d  w e i t e r h i n � %  d es 
,J u s t  i z h 21 1. 1 s h a  ·1 tes d en k. , .. i rn ·i n a  ·1 p r :Ci ve n t  ·i v e n  .R ä t ,"' n z u r· V er f f1 q u n 9  s t e  ·1 -
·1 ,'0 n ( F' r· n t o k o l "l ·i e , t  d u r· c h  Ver f.  ') .  

3 5 ' ' M e n s c h l i c h e  As p ek t e  m a � h e n d a s  P r o j e k t „ n i c h -t- d i e K o h l e  u n d  
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n i c h t  d i 0• i:· u n kt i o n e n " ( G . M a n k a u ) .  

3 6  F r a u  M a n k a u  m u ß t e  n eb e n  d e n  A r b e i t e n  A h o r n s t r a ß e  a u c h  n o c h  
wo i i: er h ü·1 ·i h r e  P ·f 'l ·i c h t e n  b e z ü o l i c h  d er s t a d h--.i e i t. e n  Z u s tä n d i o k e i t �� n  
d e s  K i n d er b ü r os w a h r n eh men ! 

3 8  J n �; l:H'i i'l . I ß A . 1 9 9 1'5 . S .  ·1 8 :  " I m G e g en s a t z  z u m  k w- z a t rri -i o e n  .ti. k t i o ·
n i s m u s  v i e l er E r n eue r u n g s p r oc r a mme b r a u c h t  d i e  Au f g a b e  d 0 r  S t a b i 
l i s 1 er-· 1 1 n n  u n d  E ,-- n e ,.H,: r- u n q  b en a c h t e i l i c t e r  S t a d ➔· t e i ·l e  c;• i n E! n  z wn i n -
d E! S t  m ·i i: t e l f r i s t i c  c es i c h er t en F i n a n z r a h men . "  

3 9  I m  G 0 q en t e i l l ij u f t i n  F r a n kf u r t  a . M .  d er z e i t  u n t e r  d e r  c l e i c h e n  
L e i t u n q  e i n  v e r c l e i c h b a r e s  P r oj ek t  i n  e i n e m a n ri er 2n s o z i a l en 
ß r· e, n n P 1 . 1  n k + a ri - u n t ,:sq·· g h n ·1 i c h ,3 n i rn o r o v i s,: i E) r t e n ß "" d i n q u n q e n . 
/\ u c h d c.1 '.-, ,o: t :::> -1 7 t r,d r 1 ,,, ci e, �-J 1 s ,,, e K o n t i n u i t ä t d a r • _ i  e d o c h a n d e r  s a ·1 s ·'i n 
d fr r·· l .. ··i + c-• i·� ,J - ! � 1 1 r� c1 ,,. · f -: :• 1· · .: l ;.? � � r .  
4 o Z . B .. " k l e ·i cl e r k 21 m m er n " i n : I L S ,  1 9 9 5 , S .  2 1 ; T F\ /� . l 9 9 C) , S .  1 6 ,  

4 '1 L. U c k ek i n d e r· :  Z u  a ·l t  f lk d en H o r· t , n o c h  z u  _ j u n q  f li r- d a i,; J u g E' l1 d · 
z e n t r u m . d . h .  i n  d i esem  A l t er k l a f f t  e i n e Ver s o r q u n s - u n d  B e t r eu 
u n t:1 s l ü c k e . 

4 2  " E ·i n  i, c h v-1 er p u n kt 1-,.1 i r d  s i c h er l i c h s e ·i n . ob g e m a c h t e 7 u s a q e n /An ·-
g e b o t e  w i r k l i c h e i n q eh a l t e n  wer d en . 
S e i t e n s  d er P o l i z e i  ka n n  m a n  d a s  n u r  h of f e n . D e n n  s o n s t  w i r d  s i c h  
a n g e s t a u ter  F r u s t  w i ed e r  L u f t  m a c h en u n d  d i e  P o l i z e i  w i r d  es 
w i e d e r  a u s b a d en m□ s s en , da  s i e  n oc h  i mrner d en e i n z i g  s i c h tb a r en 
T c- i  ·1 d Qs i:; -t a a t e :c; i n  d er A h cw n s tr a f-, E<  r~ e p r- ä s en t i er t . "  /\u s; d e m  f3 E, ··· 
r' i c· h t  S P f N CI H� v (:-m 1 9 .  7 .  9 3 . 

4 3  " f s b l e i b t  fes -t: z u s t e ··1 1 en ,  d a ß  h ·i er e n d l i c h e i n ma l  u n b U r· o lT a --
t ·i s c h  vo;,·· q nq A n q e n  1,,Hw d e . Ges a m t o E· s e h e n  k a n n  h i er fes t a e s te l l t  
w e r d e n . d a ß  h i er e i n e  S t a d t  u n d  e i n e P r ob l erng r u p c e  H a n d  i n  H a n d  
(-01 ·i n f-1 p c;, )�: -·i t. ·l v ;,c, /\. r - t.h-• i t  c; c- 7 , , ··i ,dJ'" t h a b e n . "  H E I N Z ,  1 9 9 3 . 

4 4  W i e  b e i  a n d er e n  ß e g eg n u n a en w i r d  i m  U b r i q e n  a u c h  h i er b e t on t . 
d a f�, n r. i n  F· e v i er -· u n d  '.� on d Pt" komma n d o r o ·1 ·1 z i s t t?n  oftrn c, l s  \/O l  l k omrnen  
b e l a n g l os und  nur  f □ r  e i n e n  S c h w a t z  m i t  den  a r b e i t e n d en A n woh n er n  
vor b e i k omm2n u n rl s 1 c h d i e  S i t u a t i on z w i s c h e n  P o l i z e i  u n d  A n w o h n e r n  
d a h er en t s p a n n t  h a t . 

4 6 _ _  A lJ e_r-_d_ing s_ :_ D er V IAl- ß u s  w i  n J  s p ä te r  f iJ r  d en J u g en d c  7 u b  c1 e n u t z t , 
b r e n n t  d a n n  a b er n a c h  B r a n d s t i f t u n g  a u s . 

4 7  S f:> [ N CL f R : " D a  t; r-- a u c h t  m a n  e i n h s:.s i t l ·i c h e, �, t r u k t u r e n , 1,-1 i e  h e 1  d ,,,;-· 
P o l ·i z e i ! "  

4 8  I rn  g l e i c h en S i n ne a u c h : . a l l es b a s i er t e  a u f  f r e i w i l l i g er B e-
t e i l i g u n o . D i e  B evd l ke r u n g  w a r  h ä u f i g e r n s t h a ft d a b e i . a b e r  d i e  
P 1- o q r a m r11 c r! a u e r t en n ·1 c h i'. l a ; , q e  q e n u a , u n d  d i e s e  P r og r a mme h a t t ,3n 
d a h e r  k e i n e n E r f o l g .  
D i es wa r en a l l e s s oz i a l e  P r ä v e n t i o n s p r o q r a mm e . u n d  d es h a l b  i s t  e s  
E· i q em t: ·i i c h c--:. i n e  S c h a n d e . d a f3 d i es e  P r o a r a rnme  k c-; i n frn n r-- i:Sf?, e r- en [ 1-
f o l n h ,-,, 1 - +: f.� Jl 1,-.: o i ·l i n s b es o n d e r e  d -i f? P o l i t i ker ·i mm e:i r .-1 ·i te d i2 r- s a q D n : 
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' W i s s en S i e ,  s oz i a l e  K r i m i n a l p r g v e n t , o n ,  
. ' " D ,  .J U w�: E P - T A. S , 1 9 9 4 . '.; . i 3 i . 

n i c h t s  

� �) r·) ,-:; :::; F · i  i-·1 b r�· i j . .  i n t.:1 n i:J e:: s r· <) · 1  �r z (�� -r ··1 -1 c- h ;E:; n �_:_; ti <: h \/ rz-,�• r· '.7J t a n  d es i n c� i f:.�) P r-- i::i \/ E� n -· 
L i on vJ i r d d e mn a c h  a u c h  f o ' l q e r· ·i c h t ·i q  i m  F: u n c.h::, ;- ·1 .,.i f2, d e s  M i n ·l '.'-: t ,::r f u m,::; 
f f' I ;·- �: -1.: a d t en t v-J ·i c k l u n ,.:, u n d  \/ ,,;:, ; · k ,.0 : 1 1 c i , , ,::; L a n d , :3 f',l c, , · d ,- h (,• ·i n ·- l;,J e ,c: "l: f a 'i e n 
\i () ifl 8 . 9 1 9 9 4 , i\ z . I A :3 -· '1 6 . 2 1 q ,,., f cw d e r i: 



Li t eraturverze i chni s  

ß F<OC K E. . H a r· t m u +  ( '1 9 9 5 1 . P a r t i z ', p a t ·i on �: a n q eb o t e  u n d  ß e te i ·l ·i q u n o s -
s t r a t eg i en i m  S ta d t q u a r t i er u n d  i m  d i r e kten  Woh n u m fe l d i n  d e n  
S t a d te r n eu e r u n o s p r o i e k t en d e s  S oz i a l p j d a g o g i s c h en I n s t i tu tes  B er 
·1 ·i n .  I n : ß u n d e. s f cw s c h u n q s a n ,,:i.: a ·i t  f i.l ,~ L. a n d es k u n d e  u n d  R a u m o r· d n u n q 
( H r  3 q  1 : '.3 1: c1 d tq 1 .1 .;: ;r t ·i er � n d  (:; e ,--.,a ·1 th  E,r E• i t s c h  a f  t - H a n d  1 u n q  s a n s g L, :::, 
u n d  - p e r s p ek t i ven . B o n n . 

F T X ,  F r i ,-?.< d h c• l rn ( 1 9 9 �i ) . S + a d t t E! i l p r oJ e k t  M ,cW >< ·i oh . I n : I n s t i t u t  -f U r  
L a n d e s - u n d  S t a d ten t w i c k l u n q s f or s c h u n g  N or d r h e i n -Wes t f a l en 
( H r :,s q . )  H a n d  1 u n ci s ! -: o n z e p t  D u  i d; u r e: ·-Ma r x l  o h . Dor  t: rnu n cJ . 

F RA N K F U R f H , Ma t th i a s  ( 1 9 9 5 ) . E i n s t e l l u n g  J u g en d l i c h e r  z u  G 0 wa l t 
b e,r e i ts c h a f +. --i n d en n eu en ß 1 .1 n d e2<s l ä n cl er n . I n :  ß u n d es f o r· s c h u n q s -
a n s t a l t  f□ r L a n d es k u n d e  u n d  Ra u mor d n u n q  ( H r s q . ) : S t a d t q u a r t i er u n d  
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Die sichere Stadt 

Antje Flade / I nst i tut  Wohnen und Umwel L Da rmstadt 

Kurzfassung 

Die sichere Stadt ist eine Stadt, in der Kriminalität und Kriminalitätsfurcht seltene Er
eignisse sind. Ausgehend von den Erfahrungen mit Großsiedlungen der 60er und 70er 
Jahre in Westdeutschland, war die Hypothese, daß die ostdeutschen Großsiedlungen 
unsichere Stadtteile sind. Drei Großsiedlungen in den neuen Bundesländern wurden im 
H inblick auf Kriminalität und Unsicherheitsgefühle der Wohnbevölkerung untersucht. 
Die Ereignisse waren u. a . :  In zwei der Siedlungen sind die Kriminalitätsraten,  gemes
sen am N iveau der Gesamtstadt, eher unterdurchschnittlich; es gibt keine auffällige 
Kriminalitätsfurcht, auch wenn einige als bedrohlich empfundene Orte auszumachen 
waren;  in zwei der Siedlungen möchten 40 bis 50 % der Bevölkerung wegziehen. Die
ses Ergebnis deutet auf eine mögliche negative Entwicklung dieser Siedlungen hin, der 
es vorzubeugen gilt. 

1 Einleitung 

Die sichere Stadt ist ein idealtypischer Gegenentwurf zur Stadt, wie sie wirklich ist, in 
der sich nämlich ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung unsicher fühlt und in der 
Straftaten verübt werden. Es verwundert nicht, daß die Herstel lung bzw. Garantie der 
öffentl ichen Sicherheit hohe Priorität in den Kommunen hat, weil das Bedürfnis nach 
Sicherheit zu den existentiellen Grundbedürfnissen gehört (vgl .  Flade 1 987). Kriminali
tätsfurcht ist inzwischen zu einem zentralen Thema in der Erforschung der Kriminalität 
geworden (u. a. Boers, 1 991 ), wodurch sich das Handlungsfeld außerordentlich erwei
tert hat. Kriminalitätsfurcht schließt alle potentiellen Taten ein: Es könnte etwas ge
schehen, man könnte Opfer werden, ausgeraubt, verletzt oder bedroht werden. Nur 
vergleichsweise selten tritt e in solches Ereignis ein, was indessen die Menge der po
tentiell möglichen Ereignisse nicht reduziert. Sofern die sichere Stadt den Anspruch 
hat, auch die subjektive Unsicherheit zu verm indern, muß sie sich auch mit den anti
zipierten potentiellen Taten befassen .  

Es gibt verschiedene theoretische Ansätze, d ie  versuchen, diese Frage zu beantwor
ten .  Allen liegt mehr oder weniger das Konzept der Kontrolle zugrunde und zwar so
wohl  der individuellen Kontrol le im Sinne von „Eine-Sache-im-Griff-haben" a ls auch der 
Kontrolle durch Staat und Gesellschaft. Mangelnde Kontrolle löst Unsicherheit aus. 

Mangelnde soziale und territoriale Kontrolle (vgl. Kube, 1 982) und ein fehlendes Refu
gium (vgl . Loewen et al. , 1 993) können zu Gefühlen der Hi lflosigkeit, Resignation, 
Furcht, aber auch zu verschiedenen aktiven Bewältigungsversuchen führen, um erneut 
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oder überhaupt Kontrolle über die Situation zu gewinnen (vgl .  Fischer und Stephan, 
1 990). Ein solcher aktiver Bewältigungsversuch ist z. B. der Wegzug aus einem Wohn
gebiet, das als unsicher und "unkontrollierbar" erlebt wird. Sichtbare Zeichen von 
"disorder" (vgl .  Skogan, 1 990) , wie herumliegender Müll ,  Gruppen Jugendlicher an den 
Straßenecken, die Passanten anpöbeln usw. , sind Signale mangelnder Kontrol le. 

In der Stadt, die den Anspruch hat, sicher zu sein und als sicher erlebt zu werden, zei
gen solche Verwahrlosungserscheinungen die Notwendigkeit präventiver Maßnahmen 
an. 

2 Zum Forschungsprojekt „ Die s ichere Stadt" 

Der untersuchte Gebietstyp war die Großsiedlung in den neuen Bundesländern. Die 
Aktualität des Themas "Großsiedlungen" rührt von der wohnungspolitischen und woh
nungswirtschaftlichen Bedeutung her, d ie Großwohnsiedlungen in Ostdeutschland ha
ben: In Deutschland gibt es insgesamt rund 1 ,6 Mil l ionen Wohnungen in großen Sied
lungen mit 2 500 und mehr Wohnungen; dies entspricht einem bundesweiten Anteil 
von ungefähr 5 % an allen Wohnungen. In Ostdeutsch land ist der Anteil weitaus höher: 
Im Osten lebt fast jede vierte Person in einer Siedlung mit 2 500 und mehr Wohnun
gen, im Westen knapp jede 60ste. Der Unterschied wird noch krasser, wenn die größe
ren Großsiedlungen mit mehr als 1 0  000 Wohnungen verglichen werden. In West
deutschland liegt der Bevölkerungsanteil ,  der in solchen Siedlungen wohnt, bei 0,4 %, 
in Ostdeutschland bei 12 % (vgl. Deutscher Bundestag, 1 994). 

Befürchtet wird, daß die Attraktivität, d ie die Großsiedlungen in der ehemaligen DDR 
besaßen, zunehmend sinkt und daß insbesondere einkommensstärkere Bevölkerungs
schichten die Großsiedlungen verlassen, um in das neugebaute Eigenheim oder in den 
modernisierten Altbaubestand zu ziehen. Der Bauboom in den neuen Bundesländern 
und die Flächenausweisungen für Wohnungsneubau sowie zunehmende Einkom
mensdifferenzierung und Vermögensdisparitäten sind Hinweise, daß d iese Befürchtun
gen nicht unbegründet sind. Das allgemein negative Image der Großsiedlungen in 
Verbindung mit der Vorstel lung, daß sie sich in Ostdeutschland zu Problemgebieten 
entwickeln könnten, war Anlaß für ein Forschungsprojekt "Die sichere Stadt", das Ende 
1994 vom BMBau in Auftrag gegeben wurde (vgl. Flade et al . ,  1 995). Obwohl d ie Plat
tenbausiedlungen zu DDR-Zeiten bevorzugte Wohngebiete waren, sind sie nach der 
Wende als "anonyme, unmenschl iche und maßstabslose Gewaltherde" in Verruf gera
ten (vgl. Göschel , 1 994). Unterstellt wurde, daß die Kriminalität in den ostdeutschen 
Großsiedlungen überdurchschnittl ich hoch ist und daß deshalb Präventionskonzepte 
erforderlich sind, um den vermuteten Kriminalitätsanstieg zu bremsen. Diese Hypothe
se wurde mit den vielfältigen Veränderungen infolge der Umbruchssituation nach der 
Wende begründet. So waren in den Großsiedlungen gemeinschaftliche Lebensformen, 
z. B. in Form von Hausgemeinschaften, üblich gewesen (vgl .  Ewald, 1 993) . Dies wurde 
durch d ie Belegungspraxis gefördert: Weil die Wohnungen häufig betriebseigene Ge
nossens.chaftswohnungen waren, wurden sie durch Betriebe belegt, so daß die Nach
barn oftmals zugleich auch Kollegen und Kolleginnen waren; die Frauen waren ganz-
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tags erwerbstätig ,  die Kinder und Jugendlichen tagsüber in der Kindertagesstätte, 
Schule und Jugendorganisation eingebunden. 

Forschungsleitende Hypothesen waren: 
Die ostdeutschen Großsiedlungen zeichnen sich dadurch aus, 
- daß vergleichsweise viele Personen von dort wegziehen wollen und auch tatsächlich 

wegziehen, 
daß die Gelegenheiten für die Begehung von Straftaten infolge geringer Sozialkon
trolle günstig sind, was eine überdurchschnittlich hohe Kriminalität zur Folge hat, 
daß Unsicherheitsgefühle und Kriminalitätsfurcht weit verbreitet sind , 
daß ein hohes Ausmaß an Verwahrlosung zu beobachten ist, 
daß nachbarschaftliche Kontakte und Verantwortl ichkeit für das Wohnumfeld gering 
sind. 

3 Methodisches Vorgehen 

Eine Großsiedlung in  Sachsen, in Thüringen und in Ost-Berlin waren bereits vorab als 
exemplarisch für ostdeutsche Großsiedlungen ausgewählt worden. Sie repräsentieren 
typische Plattenbausiedlungen, die im Zeitraum von 1 977 bis 1 989 gebaut wurden: 
- Gorbitz in Sachsen ist eine große Siedlung mit rund 33 000 Einwohnern und einem 

überproportional hohen Anteil an Kindern und Jugendlichen an der Wohnbevölke
rung am westlichen Rand von Dresden. 

- Herrenberg in Thüringen ist eine mittelgroße Siedlung mit rund 1 5  000 Einwohnern 
mit einer Altersstruktur wie in der Gesamtstadt im bevorzugten südlichen Teil von 
Erfurt. 

- Das Gebiet Greifswalder Straße in Ost-Berlin ist eine relativ kleine Siedlung mit rund 
8 000 Einwohnern und einem überproportional hohen Anteil an älteren Menschen 
an der Wohnbevölkerung inmitten des d ichtbesiedelten Bezirks Prenzlauer Berg. 

Diese Siedlungen, die im Hinblick auf ihre Größe, Altersstruktur und Lage variieren,  
können als typische Großsiedlungen in Plattenbauweise gelten, so daß die hier vorge
fundenen Bedingungen sehr wahrscheinlich denen in den anderen Großsiedlungen in  
Ostdeutschland ähneln und d ie  Ergebnisse dementsprechend generalisierbar sind. 

Bei der Datenerhebung wurde auf mehrere Quellen zurückgegriffen. Es wurden I nter
views mit Experten aus Ämtern , Wohnungsunternehmen, Bürgerinitiativen usw. durch
geführt, vorhandene kommunale und polizeiliche Statistiken und Jugendgerichtshilfe
Statistiken ausgewertet, Ortsbegehungen durchgeführt, Zeitungsberichte analysiert 
und eine Befragung von Bewohnerinnen und Bewohnern durchgeführt. Ein „Mehr
Methoden-Ansatz" ("multi-method"-approach) ist erforderlich, um Daten zu den ver
schiedenen Aussagebereichen zu bekommen. 
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Tab. 1 :  Übersicht über Datenquellen und Aussagebereiche 

Datenquellen Aussagenbereiche 
objektive Umzüge Umzugsabsi Kriminalität Krimina- "disorder" "Refugium" Image 
und chten litätsfurcht 
subjektive 
Gebietsm 
erkmale 

Kommunale Statisti- x 
ken und Angaben 
Bewohnerbefragung X X X X X 

Experteninterviews X X X X X 

polizeiliche Kriminal- X 

statistik 
Jugendgerichtshilfe- X 

statistik 
Ortsbegehung X X 

Zeitungsberichte X 

Die Daten waren zum Teil nur lückenhaft verfügbar. Sowohl bei der polizeilichen Krimi
nalstatistik, die nur auf gesamtstädtischer oder auf Revier-Ebene vorlag, aber nicht für 
kleinere räumliche Einheiten wie den untersuchten Siedlungen, als auch bei der Ju
gendgerichtshi lfestatistik gab es Lücken. Bei der Bewohnerbefragung wurden den In
terviewerinnen und Interviewer bestimmte Teilbereiche vorgegeben, um eine räumliche 
Streuung der Wohnstandorte der befragten Personen im Gebiet zu erreichen. Insge
samt 1 75 Personen ab 15 Jahren wurden anhand eines Fragebogens mündlich be
fragt, darunter 4 7 % Männer und 53 % Frauen. 
Umzugsabsichten wurden mit der Frage erfaßt: "Möchten Sie hier wohnen bleiben?" 
Das Ausmaß der Fluktuation wurde in den Experteninterviews, hier vor al lem in den 
Gesprächen mit den Wohnungsunternehmen, ermittelt. Um Aussagen über die Krimi
nalität in den Siedlungen zu bekommen, waren Sonderauswertungen der polizeilichen 
Kriminalstatistik erforderlich. Um den Aufwand zu begrenzen, erfolgte eine Beschrän
kung auf ausgewählte Delikte. Weitere Aussagen zur Kriminalität im Gebiet lieferte die 
J ugendgerichtsh ilfestatistik. 

Gefühle der Unsicherheit im öffentlichen Raum wurden in der Bewohnerbefragung an
hand mehrerer Fragen erfaßt. So wurde nach der subjektiven Sicherheit im Haus, im 
unmittelbaren Umfeld des Hauses und in der Siedlung gefragt. Die Aeurteilung erfolgte 
u. a. auf 5-stufigen Skalen von "sehr sicher" (Skalenwert 1 )  b is "sehr unsicher" 
(Skalenwert 5). Gefragt wurde darüber hinaus nach einzelnen Orten, die Furcht hervor
rufen. 
Mit den Fragen: "Macht Ihre Wohnumgebung auf Sie einen eher gepflegten oder un
gepflegten Eindruck?" und "Wird in dem Gebiet viel kaputt gemacht?" wurde die Wahr
nehmung von "disorder'' ermittelt. Experteninterviews und Ortsbegehungen ergänzten 
die Bewohneraussagen darüber. Die nachbarschaftl ichen Beziehungen und die Ver
antwortlichkeit für das Wohnumfeld wurden anhand der folgenden Fragen erfaßt: 
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- Haben Sie Bekannte oder Verwandte hier in der Nähe? 
- Kennen Sie die Leute, die in Ihrem Haus wohnen? 
- Wie sind die nachbarschaftlichen Beziehungen im Haus und in der näheren Umge-

bung? 
- Unter Vorgabe bestimmter Bereiche im Wohnumfeld: Stellen Sie sich vor, es läge 

eine leere Bierdose herum, würden Sie diese aufheben? 

Aussagen über das Image der Gebiete l ieferten die Experten-Interviews und die Aus
wertung der Tageszeitungen im H inblick auf die Art der Berichterstattung über die Un
tersuchungsgebiete. 

Die Datenerhebung begann im Dezember 1994 und dauerte bis März 1 995. 

4 Ergebnisse 

Nach Aussagen der Wohnungsunternehmen ist die F luktuation in den Untersuchungs
gebieten nicht auffällig, sondern entspricht dem normalen Ausmaß. Im Unterschied 
dazu ist jedoch die Umzugsbereitschaft sehr hoch: Insgesamt ein Drittel der befragten 
Bewohnerinnen und Bewohner würde l ieber  wegziehen. Besonders hoch ist die Um
zugsbereitschaft in den untersuchten Großsiedlungen in Dresden und Erfurt. H ier wür
den 40 % bzw. 50 % am l iebsten wegziehen. Deutlich geringer ist demgegenüber die 
Umzugsbereitschaft in der Berl iner Siedlung Greifswalder Straße. 

Diese stark ausgeprägte Umzugsbereitschaft war das wichtigste Ergebnis der Untersu
chung. Als bedeutender Prädiktor erwies sich dabei das Alter. Die unter 40jährigen sind 
signifikant häufiger umzugsbereit. Wenn die Umzugswünsche realisierbar wären, käme 
eine starke Fluktuation in Gang, die sehr wahrscheinlich nicht nur eine soziale Segre
gation, sondern auch eine Entmischung der Altersgruppen zur Folge hätte. 
Die Prüfung, inwieweit die Kriminalitätsrate in den untersuchten Großsiedlungen tat
sächlich überdurchschnittlich hoch ist, geschah durch Vergleich der Häufigkeitszahlen 
ausgewählter Del ikte im Untersuchungsgebiet und in der Gesamtstadt. Die häufigsten 
Delikte sind mit ca. 70 % (in Westdeutschland ca. 60 %) Diebstahlsdelikte, vor al lem 
Diebstahl  von,  in ,  aus und an Kfz und Ladendiebstahl. Außerordentlich selten wurden 
dagegen Wohnungseinbrüche und Raubüberfälle registriert. 

Die Großsiedlung Gorbitz erwies sich im Berichtsjahr 1 994 in kriminogener Hinsicht als 
weniger auffäl lig als Dresden insgesamt, die Siedlung Greifswalder Straße wies dage
gen 1 993 höhere Häufigkeitszahlen auf als Berlin insgesamt. Der Diebstahl in/aus und 
von Kfz ist sowohl in Dresden als auch Berlin ein häufiges Delikt, so auch in den unter
suchten Plattensiedlungen. 
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Tab. 2: Häufigkeitszahlen ausgewählter Delikte nach Gebieten 

Dresden Berlin 
Deliktsart 

Gorbitz insgesamt Greifswal der insgesamt 
Straße 

Diebstahl von Kfz 1243 1 68 1  1 835 833 
Diebstahl in/aus Kfz 1 1 58 2137 2855 2041 
Diebstahl an Kfz 451 447 583 401 
Ladendiebstahl 766 967 4993 1 844 
Wohnungseinbrüche 68 99 474 534 
Raubüberfäl le 3 73 243 21 1 

*) 1 994 **) 1 993 
Quelle: PKS und Sonderauswertungen 

Die Hypothese einer allgemein hohen überdurchschnittlichen Kriminalitätsrate in den 
ostdeutschen Plattensiedlungen l ieß sich aufgrund der vorliegenden Daten n icht be
stätigen. Sie trifft - wenn überhaupt - nur auf das Berl iner Untersuchungsgebiet zu. Die 
relativ hohe Kriminal itätsrate im Gebiet Greifswalder Straße wird von der Polizei mit der 
ausgeprägten Tätermobil ität begründet. Ein großer Teil der Straftaten würde von aus
wärtigen Tätern begangen; die Täter hätten gute Fluchtmöglichkeiten: Ringsum gäbe 
es Hauptverkehrsstraßen und eine S-Bahn-Haltestelle. Das Gebiet Greifswalder Straße 
würde günstige Tatgelegenheiten für die Begehung von Kfz-Delikten und Ladendieb
stahl  bieten.  
Aus den Jugendgerichtshi lfedaten, die in Dresden und Erfurt zur Verfügung standen, 
ging hervor, daß in den betreffenden Großsiedlungen der Anteil der kriminellen Ju
gendlichen und Heranwachsenden an der Wohnbevölkerung bzw. der Anteil der von 
Jugendlichen und Heranwachsenden begangenen Straftaten im Vergleich zum ent
sprechenden Anteil in der Gesamtstadt nicht erhöht war. 
Ebenfalls nicht feststellbar war eine hohe Kriminalitätsfurcht in den Siedlungen. In der 
Wohnung bzw. im Haus fühlen sich nur wenige Personen unsicher; das Haus funktio
niert als Refugium. Insgesamt nur 3 % der befragten Bewohnerinnen und Bewohner 
fühlen sich darin unsicher. Möglicherweise spiegelt sich in d iesem Ergebnis die Selten
heit von Wohnungseinbrüchen wider. Geringfügig höher ist dieser Anteil im unmittelba
ren Umkreis des Hauses und noch etwas höher im Wohngebiet insgesamt. 
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Tab. 3: Anteil der Befra�ten, die sich im Haus, im Umfeld des Hauses und im Wohngebiet 
unsicher fühlen , in Prozent 

Beurteilungs- Gorbitz Herrenberg Greifswalder Str. Gebiete 
gegenstand insgesamt 

Haus -- 6 5 
Umfeld - 6 1 0  
Wohnoebiet 1 7  26 1 5  

1 )  Skalenwerte 4 oder 5: "ziemlich unsicher" oder "sehr unsicher'' 
Quelle: IWU-Bewohnerbefragung 1 995 

3 
5 

1 9  

Diese Anteile sind gering gemessen a n  dem Ergebnis des Wohlfahrtssurvey aus dem 
Jahr 1 993, in dem eine repräsentative Stichprobe der Wohnbevölkerung in Ost- und 
Westdeutschland befragt wurde (vgl. Statistisches Bundesamt, 1 994) . Danach ist die 
ostdeutsche Bevölkerung mit der öffentlichen Sicherheit mehrheitlich unzufrieden. 

Gründe für die Urteile "ziemlich unsicher'' oder "sehr unsicher" waren: 
- Anonymität im Gebiet 
- Unübersichtlichkeit 
- die schlechte Beleuchtung 
- die vermeintlich hohe Kriminalität 
- die geringe Polizeipräsenz (die Polizei wäre nicht zur Stelle, wenn ein Notfall eintritt) 
- die Jugendlichen, die sich an bestimmten Stellen konzentrieren. 

In allen drei untersuchten Siedlungen gibt es einige Orte, die insbesondere in den Zei
ten der Dunkelheit als unsicher erlebt werden. Charakteristisch für diese "Angst"-Orte 
sind Unübersichtlichkeit, mangelnde Beleuchtung, die Anwesenheit von Gruppen Ju
gendlicher, letzteres vor allem in Gorbitz (hier ist der Anteil an Kindern und Jugendli
chen an der Wohnbevölkerung überproportional hoch) . Es sind meistens Orte, die nicht 
vermieden werden können, z. B .  Wege, zu denen es keine alternativen Routen gibt wie 
die Zugangswege zu Läden oder Haltestellen. Es fehlt die soziale Kontrolle wegen 
mangelnder Einsehbarkeit und mangelndem Überblick. Ein typischer "Angst"-Ort ist 
z. B. eine Unterführung in der Nähe einer Jugendeinrichtung in Herrenberg , hinter der 
unmittelbar anschließend, aber nicht einsehbar, die Straßenbahnhaltestelle liegt. Auch 
in Gorbitz wurden auf die Frage nach unsicheren Orten im Gebiet an erster Stelle die 
Unterführungen genannt. 

An diesen "Angst"-Orten waren im letzten Jahr in keinem der Untersuchungsgebiete 
Straftaten wie Raubüberfälle passiert. Die "Angst"-Orte erwiesen sich nicht als Tatorte, 
was erneut den fehlenden bzw. nur schwachen Zusammenhang zwischen objektiver 
und subjektiver Sicherheit belegt. 
Zur Frage "Macht Ihre Wohnumgebung auf Sie einen eher gepflegten oder ungepfleg
ten Eindruck?" waren die Ansichten geteilt: Von denjenigen 1 57 befragten Bewohne
rinnen und Bewohnern, d ie sich dazu explizit äußerten, waren 79 der Meinung, daß es 
eher gepflegt aussehe, 78 meinten, daß es dort eher ungepflegt sei. Dieses konträre 
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Meinungsbild wurde bei der Ortsbegehung verständlich: Es gab sowohl sehr gepflegte 
als auch ungepflegte vermül lte Bereiche und Orte in den Siedlungen, so daß ein zutref
fendes Gesamturteil darüber kaum möglich ist. Zwischen dem Gepflegtheitseindruck 
und der Beurteilung der öffentl ichen Sicherheit im Gebiet war kein Zusammenhang 
festzustel len. 
Die Antworten auf die Frage nach Zerstörungen und Vandalismus waren weniger un
entschieden. Rund 80 % fanden, daß in ihrer Siedlung häufig oder hin und wieder viel 
kaputt gemacht würde. Keine Person, die solche Zerstörungen als selten bezeichnet 
hat, füh lt sich im Wohngebiet unsicher, während diejenigen, die den Vandalismus im 
Gebiet als ein häufiges Phänomen beurteilen, sich eher verunsichert füh len. 
Nach Ansicht der Wohnungsunternehmen hält sich der Vandalismus in den Siedlungen 
in Grenzen. Vandalismus tritt vor allem in demolierten Briefkästen und zerstörten 
Scheiben an den Hauseingangstüren in Erscheinung. Ebenso meinen die Bewohnerin
nen und Bewohner, daß vor allem Briefkästen, Haustüren, Eingangsbereiche und Klin
gelanlagen, Haltestel len, Telefonzel len und Grünanlagen, häufiger beschädigt würden. 
Im Haus funktionieren sowohl die soziale als auch die territoriale Kontrol le. Die Leute 
im Haus sind 85 % der befragten Bewohnerinnen und Bewohner bekannt, 83 % wür
den fremde Personen im Haus auffal len. Man grüßt sich untereinander und redet mit
einander und hilft sich gegenseitig. Ein Drittel der Hausbewohnerinnen und -bewohner 
besucht sich gegenseitig .  

Daß das Haus für die überwiegende Mehrheit der darin Wohnenden ein funktionsfähi
ges Refugium ist, zeigt auch der Vergleich zwischen den sozialen Beziehungen im 
Haus und in der näheren Umgebung. Die sozialen Kontakte außerhalb des Hauses 
sind nicht so häufig. Das eigene Haus ist aber kein Refugium derart, daß d ie Außen
welt ringsum als feindl ich erlebt wird . 77 % der befragten Bewohnerinnen und Bewoh
ner haben Bekannte und Verwandte in der Nähe wohnen. Nur eine Minderheit fühlt 
sich in den Siedlungen unsicher. 

Auch eine territoriale Kontrolle ist vorhanden. Wie hoch der Anteil der Bewohner und 
Bewohnerinnen ist, die eine herumliegende leere Bierdose aufheben würden, hängt 
von dem Grad der Öffentlichkeit ab . Das eigene Territorium, über das sich die Verant
wortung erstreckt, stellt für die meisten Personen in allen drei Gebieten das Haus mit 
dem Eingangsbereich dar. Eine Bierdose vor der Wohnungstür oder auf der eigenen 
Etage würde von fast allen aufgehoben; im Gebäude oder Eingangsbereich würde die 
Mehrheit sie wegräumen, wenige Meter vom Haus entfernt wäre es nur noch etwa ein 
Vierte l ,  also eine deutliche Minderheit. 

Zusammenfassend waren, bezogen auf die eingangs aufgestellten Hypothesen, die 
Ergebnisse: 

- Ein g roßer Tei l  der Wohnbevölkerung möchte wegziehen. 
- Die Kriminalitätsraten sind nicht erhöht. 
- Die Kriminalitätsfurcht ist nicht übermäßig hoch. 
- Es gibt Tei lbereiche mit viel "disorder''. 
- Soziale und territoriale Kontrolle sind in den Gebieten vorhanden. 
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Das auffäl l igste Ergebnis war, daß viele Haushalte am liebsten aus den Siedlungen 
wegziehen würden. Man blei bt dort wohnen, weil die Mieten niedrig sind bzw. ein Ei
genheim nicht finanzierbar ist. Es würde also eine ausgeprägte Segregation stattfin
den, wenn die Umzugswünsche realisierbar wären. Sehr wahrscheinlich wird es in den 
nächsten Jahren zu einer verstärkten Segregation kommen, sobald genügend Alterna
tiven wie das neu gebaute Eigenheim oder die modernisierte Altbauwohnung in der 
Innenstadt zur Verfügung stehen, sofern die Großsiedlungen nicht subjektiv erheblich 
attraktiver werden. Mangelnde Sicherheit spielt bisher noch eine untergeordnete Rolle 
sowohl  im Hinblick auf die Lebensqualität als auch im Hinblick auf den Wegzieh
Wunsch. Dies wird sich voraussichtlich ändern, wenn an die Stel le wegziehender mit
telständischer Haushalte vermehrt Problemhaushalte in die Siedlungen einziehen wer
den. 

Der Präventionsansatz ist damit vorgegeben. Es gi lt, negativen Entwicklungen in den 
Großsiedlungen vorzubeugen, die durch eine soziale Entmischung sehr wahrscheinlich 
ausgelöst würden. Die Umzugsmotivation muß verringert und die Bleibeabsicht ge
stärkt werden. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Wohnumfeldgestaltung. Gestal
tungsgesichtspunkte sind: 

- Gewährleistung des Sicherheitsgefühls in der Wohnbevölkerung , 
- Verbesserung der Sozialisationsbedingungen, um Kindern und Jugendlichen eine 

optimale Entwicklung zu ermöglichen und insbesondere junge Familien, die im all
gemeinen häufiger wegziehen möchten, zum Bleiben zu motivieren, 

- Verringerung von Tatgelegenheiten, insbesondere für Delikte im Zusammenhang 
mit Kfz. 

5 Der Präventionsansatz 

Der Präventionsansatz umfaßt al le drei Handlungsbereiche (vgl .  Flade et a l . ,  1 995) : 

- Erhaltung bzw. Erhöhung des Sicherheitsgefühls der Wohnbevölkerung 
- Verbesserung der Entwicklungsbedingungen für Kinder und Jugendliche 
- Verringerung von Tatgelegenheiten. 

Stärkung des Sicherheitsgefühls 

Zum ersten Handlungsbereich gehören die Sicherung der Wohngebäude und des 
Wohnumfeldes, die sichere Führung notwendiger öffentlicher Wege, die Vermeidung 
von Belästigungen im öffentlichen Raum sowie von „incivilities" und „disorder", die Er
höhung der sozialen Kontrolle durch Förderung der Kommunikation und Erweiterung 
der Handlungsmöglichkeiten im unmittelbaren Wohnumfeld sowie vermehrte Beteili
gungsmöglichkeiten in vielfältigen Formen. Von erheblicher Bedeutung ist die Auf
rechterhaltung einer sozialen Mischung der Wohnbevölkerung, z. B. durch Veräuße
rung eines Teils der Mietwohnungen als Eigentumswohnungen an die derzeitigen 
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Mieterhaushalte. Ferner läßt sich durch unterschiedliche Standards der Modernisierung 
eine stärkere Differenzierung des bisher einheitlichen Wohnungsbestandes erreichen, 
d ie den Ansprüchen und Möglichkeiten unterschiedl icher sozialer Gruppen gerecht 
wird. 

Zur Sicherung der Wohngebäude gehören stabile einbruchshemmende Wohnungstü
ren. Fremde sollen nicht ohne weiteres in das Haus gelangen können. Dies kann durch 
Eingangstüren mit Schließanlagen und Wechselsprechanlagen verhindert werden . 
.,Disorder" sollte vermieden werden durch Verhinderung von Verwahrlosung und ra
sches Beseitigen von Beschädigungen. 

Ein wichtiges Prinzip der Wohnumfeldgestaltung unter Sicherheitsaspekten ist die 
Schaffung von Zwischenzonen zwischen privatem und öffentlichem Bereich mit be
schränktem Zugang für Fremde (vgl .  Zimring, 1 982; Taylor und Brower, 1 985) . Mieter
gärten sind nicht nur ein geeignetes Mittel zur Erhöhung der Verantwortlichkeit für das 
Wohnumfeld, sie sind zugleich auch private Bereiche, durch die soziale Kontrolle in 
den Außenraum hineingetragen wird. Notwendige Wege, z. B. zu den ÖPNV
Haltestel len, sollten in allen Richtungen überschaubar sein, sie sollten geradlinig ge
führt und n icht mit sichtbehinderndem Gebüsch bepflanzt sein. Zu beachten ist hier, 
daß nicht alle öffentlichen Wege notwendige Wege sind, d. h. nicht überall muß in er
ster Linie auf Sicherheitsaspekte geachtet werden. Fußwege sollten grundsätzlich 
oberirdisch angelegt sein. 

Soziale und örtliche Bindungen der Wohnbevölkerung s ind nicht nur ein Grund, nicht 
wegzuziehen, sie sind auch die Grundlage für die soziale Kontrolle seitens der Bewoh
nerinnen und Bewohner. Dies gilt nicht nur für diejenigen, die über Wohneigentum 
verfügen, sondern es läßt sich auch die Anonymität des Mietverhältnisses durchaus 
zugunsten einer größeren Verantwortl ichkeit reduzieren. Günstig sind ortsnahe Au
ßenstellen der Wohnungsverwaltung, ferner Hausmeister als unmittelbare Ansprech
partner. Pflegearbeiten können - bei entsprechender Verringerung der Nebenkosten -
auch Mieterinnen und Mieter übernehmen. Als institutionalisierte Form der Mieterbetei
l igung sollten Mieterbeiräte gewählt werden. Bei der Planung baulicher Maßnahmen in 
den Gebäuden und im Wohnumfeld sollten die Bewohnerinnen und Bewohner einbe
zogen werden. Die einzelnen Haushalte sollten bei U mbaumaßnahmen im Gebäude 
individuell beraten werden. Anläßlich der Umgestaltung von Gebäudekomplexen oder 
Siedlungsabschnitten sollten lnformationsvcmnstnltungen zu Fragen der Modernisie
rung und Instandsetzung durchgeführt werden , um die gemeinschaftliche Verantwor
tung hervorzuheben und einen Interessenausgleich zu ermöglichen. Es kann so ein 
Bewußtsein dafür entstehen, daß sie (die Bewohnerinnen und Bewohner) selbst dazu 
beitragen können, daß sie sich in ihrem Wohngebiet sicher fühlen können. 

Verbesserung der Entwicklungsbedingungen 

In den monofunktionalen Siedlungen fehlen häufig nicht nur Freizeitangebote, sondern 
es fehlt auch der Bezug zur Arbeitswelt. Beides trägt zur Ausgrenzung insbesondere 
von Jugendlichen bei. H inzu kommt noch, daß Jugendliche im Übergang von der Kind
heit zur Erwachsenenwelt Freiräume benötigen, in denen l:iie ihren eigenen Lebenssti l ,  
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der von den Vorstellungen der Erwachsenen mehr oder weniger abweicht, realisieren . 
können. Zu den erforderlichen Maßnahmen gehört demzufolge eine kleinteilige Nut
zungsmischung, die die Monofunktionalität mildert und der Monotonie des Erschei
nungsbilds der Großsiedlungen entgegenwirkt. Es ist seit langem bekannt, daß Kinder 
und Jugendliche ein Umfeld benötigen, daß zur aktiven Auseinandersetzung und Um
weltaneignung motiviert (vgl . Heckhausen, 1 964). Einkaufszentren oder Straßenbahn
haltestellen mit Kiosken d ienen Jugendlichen oftmals nicht zuletzt wegen mangelnder 
Alternativen als Treffpunkte, was von der übrigen Bevölkerung als „incivility" erlebt wird. 
Erforderlich ist deshalb, vielfältige Orte zu schaffen,  die als Treffpunkte auch für pro
blematischere Jugendgruppen dienen können, ohne daß es gleich zu Konflikten kommt 
bzw. das Problem „disorder" auftaucht. Benötigt werden h ier bauliche Ergänzungen auf 
freien Flächen innerhalb der Siedlung oder an deren Rändern. In die ergänzenden 
baulichen Strukturen sollten spezialisierte Geschäfte, Gaststätten, Dienstleistungsbe
triebe wie Fahrschulen, Reisebüros usw. und öffentliche Einrichtungen wie Beratungs
stellen, Familienbildungsstätten,  Stadtteil-Bibl iotheken usw. einbezogen werden. 

Allgemein erforderlich ist in den Großsiedlungen die Verbesserung des Freizeitange
bots für Kinder und Jugendliche. Die vorhandenen Freizeitangebote beschränken sich 
zur Zeit auf Sportplätze und einige wenige Jugendclubs. Ein erster Schritt, um das An
gebot zu erhöhen , sind schulische Angebote sowie die Nutzung der schulischen Ein
richtungen in der außerschul ischen Zeit. Die baulichen Voraussetzungen können 
durchaus unfertig sein , z. B. Lagerräume oder Bauwagen, die die Jugendlichen selbst 
für ihre Zwecke fertigstellen. Auch Beschäftigungsprojekte sind wichtig, um die I ntegra
tionschancen von Jugendlichen zu verbessern (z. B. Beschäftigung mit Fahrzeugen 
verbunden mit der Möglichkeit der Qualifizierung zum Kfz-Schlosser) .  

In itiator und Manager verschiedener Maßnahmen zur  Verbesserung der Bedingungen 
für Kinder und Jugendliche sollte das Jugendamt sein ,  das eine Zusammenarbeit mit 
den Schulträgern anstreben sollte. 

Für gefährdete Kinder und Jugendliche aus problematischen Familienverhältnissen 
und mit Schulproblemen sind noch weitere gesonderte Maßnahmen erforderlich, um 
der Entwicklung „krimineller Karrieren" vorzubeugen. Zu nennen ist hier insbesondere 
die mobile Jugendarbeit. 

Verringerung von Tatgelegenheiten 

Maßnahmen zur Verringerung von Tatgelegenheiten können gleichzeitig auch zu einer 
Erhöhung der subjektiven Sicherheit beitragen. Hierzu sind die Maßnahmen zur Siche
rung der Wohngebäude und „disorder"-vermeidenden Gestaltung des Wohnumfelds zu 
rechnen, desweiteren die Sicherung öffentlicher Wege und Plätze. Eine ausreichende 
Beleuchtung ist wichtig , ferner die Schaffung von Einrichtungen an öffentlichen Wegen 
zur Erhöhung der Belebtheit und schließlich auch der Einbau von Notrufsäulen. 
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Diebstähle von und aus Kfz sind in den ostdeutschen Großsiedlungen relativ häufig, so 
daß die Sicherung abgestellter Fahrzeuge eine wesentliche Maßnahme darstellt, um 
Tatgelegenheiten zu verringern.  Auch hier gilt es ,  die Einsehbarkeit zu erhöhen. Die 
Wahrscheinl ichkeit von Diebstählen läßt sich dadurch verringern, daß die Kfz
Stellplätze von Wegen und Straßen und in sich gut einsehbar sind , daß sie gut be
leuchtet sind und sich keine Versteckmöglichkeiten durch Büsche und bauliche Anla
gen bieten. Die den Wohnungen zugeordneten Stellplätze können einzeln durch 
Wegfahrsperren,  die Stellplatzanlage als Ganzes durch Schranken gesichert werden. 

Umsetzung des Präventionskonzepts 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind Beispiele, wie einzelne Bausteine innerhalb 
des 3-teil igen Präventionskonzepts aussehen können. Deren Tauglichkeit und Ange
messenheit hängt von den jeweiligen örtlichen Bedingungen ab. Die praktische U mset
zung des Konzepts wird sicherlich erleichtert, wenn es einen kommunalen Präventions
rat oder einen Präventions-Beauftragten gibt, der bei der Aufstel lung des lokalen Prä
ventionskonzepts mitwirkt und der die Umsetzung voranbringt. Die drei Handlungsebe
nen des Präventionskonzepts erfordern eine ressortübergreifende Kooperation der 
Polizei, der kommunalen Verwaltung, der Schulverwaltung, der Wohnungsunterneh
meri, der freien Träger und schließlich auch der Wohnbevölkerung. 
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Ber i ch t  aus  dem 
Arbeitskreis 3 

Deutscher Präventionstag 1996 
Senatorin Dagma; Poht-Laukamo 

Die Bedeutu!'lq der r<rimina lpräventicn für deri Vi.fi rischaftsstanctort 
Deutschland 

Ein/ejtuna 

Mei11e sehr geehrten Damen und Herren ,  

A ls Vorsitzende e ines r(orr:mu:ialen Kriminaiorävemiven R 3tes und a.is V.oderat()r:n heiG-::, 

ich Sie im Arbeitskreis 3 herzlich wiilkommen. Besonders beqrü'.3.e ich unsere R �:ferenter: 

die sich ! hnen g le ich seibst vorstel leri werden. ich wünsche mir  für v1seren A:'jeiisKreis 

:,Jbh'::lfte und kontroverse D iskussionen, Spaß, und gute ErgetnissE�. Ges:.:=, l:a, Sie 1: , : r  

,::in ige einleitende Bemerkungen 

\/:in V\iaiter Rathenau stammt das Zitat: "Die Wirtschaft ist vnser Sc,1 ic-:s .�� , - · -

ich möchte erg.snzen: Die Arbeirslosigke;t insbesondere die Jugendarbeits!osiqke;t i�t 

unser Sch icksai in Deutschiand und Europa Die steigenden Lasten der '.°3:)zia ihi !fe 

bedrohen die Haushalte der Kommunem.  Die Mittel fü r kulture! le Veranst:;;;tungen . ·.\)r 

Sicherheit, für Bi ldung,  für Beratung, für die Aktivitäten eines !et.end igrn GameinNe5ens 

\';erden ;rn!T'er mehr eingeschränkt. Arbeitslosigkeit beseit;gt nicht dE:n .A -:r:onsbetrier e:e:=. 

�-Aenschen . Er  drückt s ich aus i n  Vandal ismus , Eigenturrsde! ikte1· ; ,  G �w2.1t,jel ikten [):_;r-c,-; 

soziale Randgruppen unc: nagative Stadtentwicklungsplanung 112räncen sich die S-:2d�'3 .  

Es entstehen Angsträume.  

Wirtschaftsunterrehmen und Verbände s ind daher aufger-uferi ,  s ich irrer soz;a!en 

Mitverantwortung im Interesse der Aufrechterhaltung des soziale,1 Fr ieder:s be-..vußt ?. 1.l 

werden.  Da immer mE:hr Straftaten v,:)'1 jun�en Täten; begangeri werden m �f� das 

Er.gagement verstärkt im 'Jo�schui- und Schuia;ter junger Merischan ansetze': c2;1d  sir:-:vol;s 

i=reiz.e itgestaitung einbeziehen 
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,-<:h rn inal ität 1Nirkt sich hemmend auf Wirtschaftswachstum und !nnov2,ionsbereltsch2z, c.us 

Unordnung, Unsauberkeit und Drogengebrauch im öffentl ichen Rc:um sind •,icht r:ur  1t.stig ,  

sondern erzeugen Veruns icherung 

Die Wirtschaft ist daher aufgerufen.  gemeinsam mit Ve:iret2rn von POiitk :_,nd \/ervvaitunq 

vcn Organisationen,  Verbänden. Vereinen und eng3g1enen Bürgern k:;rninaioräver:c;v 2-:..,,< 

vüken De: Deutsche Verkehrss icherheitsrst, die Kamoagne gegen cas Ra12c„1er. oder das 

veränderte Bewußtsein im Umweltbereich können h ier als Vorbilder d : -sr:E;:". . 

Herr Waiter. Sie haban das Wort zu i h rem Grundsatzreferat: 

Vortrag des Ersten Kreisbeigeordneten des Kreises Offenbacn, Peter Walter" 

Arbeitskreis 3: Die Bedeutung der Kriminalprävention für der, Wirtscha!'tsstandort 

Deutschland 

Die Beschäftigung rn;t dem zarten "Pf!änz!ein der Kriminalorävention" s\9n2! is ier:: ur�s ke: ,1� 

neue inhaltliche Zielbestimmung der Kriminal itätsbekämpfung , aber E; ;ne Veränc'e ·,.:n;. c:es 

K!irnas. i ndem wir über die Problemlage reden .  Was die vVirtschaft schätzt is� der Gewirin. 

Bei den vorhandenen offenen Märkten ist zu erwarten, daß s ich die K:-imina !;tät deren 

Bedingungen anp2ßt. Die Kriminal itätslage ist geprägt von Überfäiieri und Einbrücr1er: ,  

Erpressung und Wirtschaftskriminal ität b is  h in zur Sabotag,:, l:1 ,::iustriesoionage und 

Produktpiraterie. Das !rnage des Standortes einer Firma ist  für  a ie Lebensbeding•.Jngen cer 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Firm2. sber auch für c!ie KL:r.cien ;..:na !<und;nner von 

höchster Relevanz. 

S:-::hädl ich sind verdreckte Straßenbi lder, Vandaiismus_ 3ggressive 

VVettbewerbsnachteile ergeben sich unmittelbar aus diese,·, Fakiomn . Neber gute'i 

Verkehrsanbindungen, zentra ler Lage innerhalb Deutschiands und zum 1-.uslana ,  dem 

Vorhandensein qual ifizierter Arbeitskräfte, spielt auch die Lebens- und Freizeitqi.Jc; ität eines 

Standortes i mmer mehr eine hP-rausgehobene Rol le .  

Es ist festzustel len, daß Kriminalität i rn Stadtgebiet von der einhei1�1 ischen Bevöli<erung 

weniger stark wahrgenorrimen wird als vcn Ortsfremden.  H ierfür si'ld insbesondere. d ie 

elektronischen Medien und d ie  Negativschlagzei len der Presse verantv1or:lich . 

Sicherheit geht al le an .  ! n  Deutschland verharren wir noch zu sehr im "Kästchenden 1{,�n , ; .  

\(oooeration ,  parsön!iches Kennenlernen,  Gespräche. sind nctiq .  

Pol it ik, Verwaltur.g , S icherheitsbehörden und Wirtschaft müsse:, sich a !s  Partner aus  

gemeinsamer I nteressenlage in  der  Abwe�r aer dL1rch Krimina!itjt drohenden Geic:r,ren 

verstehen. H ierfür bedarf es eines ständigen Dialcges, des Austm . .:sches •,1cn lnformati::iner 

au• 'okaler und überregionaler Ebene und e•nes Steu�rungsteam1, s �r; Kreis- oder 
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S . .Jdtebene.  Die :=armen der Zusammenarbeit s ind vielfä!tig. Zu de:1ken is� an io�aie od�,r 

regionaie Arbei�sgrui::pen . in denen testimmte Wirtschaftsz1Nei9e, Ge1.>\,,erbetre.itence ; -; 

&inem Stadttc: i l ,  Ur.ternehmen einer Eink3ufsstraße P? n, i! Verwaltu':;:; und ?0lize1 

?:usammenarbeiten .  Die Repräsentanten der lokalen oder überregior· aien Wlrtsc�a'f1. soi !t.::>:� 

; ,. örtlich•� oder überörtl ich9 Prävent:ons in itistiven und -räte eingebu11der wercen . ·.1vk :Ji :E.: 

müssen unseren Beitra;J zu mehr Sicherheit l n  de.- Gese1!schaft ie istH1 

Diskussion: 

D:is Planungsrecht sol lte kriminal itätshemmende C:31.(tore;-1 � :erCicKsicntger. 

Feh lentwicklungen trotz guter Verkehrsverbindungen lassen sich sonst r ich: ,,1erme;den 

Sicherheitstage (jährlich oder haibjähriich) so!iten 3uf ioka:er oder region:w,r E:oe „F; zc.: r  

Diskussion und P!anu'lD vc.n Präventionsaktivitäten führnrc 

Fest" Lind lose Organisationsstrukturen der Verantwortlichen sind abzu,:Väg,�7 .  

r:wral isch-ethische Bereich darf n icht ausgekla,11mert werder, 

Zunehmerice Gewalt im !-<indergartenalter s::il!te zur Schulun9 'iOP KinGergäm�e r;r-:r. :o· ' ·  

' ;, Ber! :q  i s t  es gelungen.  m;t H i lfe 110n Sicherheitsfirmer- : :T Sar 1kengewert: . .::? ��" 

Geldbombendiebstahl auf 1·..Jul ! zu reduzieren. Vie!e Gewaltdel ikte soie!en s:c'l ::'.\1, i.;che:

riva l is ierenden jugendbanden ab. In den i\tled:en wird die Gewalt gegenü ber ältere,· 
0ersonen überbetont. 

Da tech1 ische Prävention häufig nur zur \/erdr.3ngung, n:cht zur Besei!igur.g d9s Problern3 

�üh't. reichen kurzfristige Lösungen n icht aus. 

'n d ie Kriminalprävention  sind Bauverwaltungen und .A.rchitekten elnzubez:si:et .. da ie  c.er 

Gestaltung des Wohnungsbaus kriminogene Faktcren enthalten sind . 
c ,::; r den Gedanken dnr Kriminalprävention r.iuß aktiv geworben we�a.e:n.  :::s genüge,-, r! ic.-, •  

einmzlige A ktionen Bürgermeister kleiner,=::r Gemeinden müssen svs�em2.:iscr: :nfcrr.-, ien: 

und angeleitet werden .  DiA kommunalen Spitzenverbände sind i� die 1<:ri rninalpräventlon wf 

�cmmunaler Ebene positiv e inzubinden .  

Hemmend ,,vi rkt s ich bei  der Werbung fü r das Er.gageme:1t der 'Ni :-tschaft d ie negafr.-e 

Stel lungnahme des Städtetages Nordrhein-Wesi:fa!ens aus .  

\/\!er: !'"'.  ein Wiiischaftsumernehmen die kriminaipräventive •·s,::h1rmhem:: ·:::n2':r' �:.::,. ein ;,�,:;j2 :c 

•jbe:n immt, s:::i!!te 6S sein Verdienst auch r.ach ::.ußen hin kundtun dürfE:n ;Werbung) . 

.=:n vom Ra• fü r Krimina litätsverhütung i n  Schleswig-Holstein era:·be:tete� Vorscr lag z,;r 

Anderunq der Landasbauordnung ist inzwischen Gesetz gawordsn. 



Bauvorhaben müssen demnach künfiig mit E inbruchs- und Diabstsw lsschut.""c a i..:sg&r:l st2t 

sein .  

1n  Berl in  g ibt es  seit 1 990 Wohnungsbauricht! in ien, in denen d ie  Föi"den.mg öffentlicher 

\/\foh:-wngen von Sicherheitsmaßnahr.1en gegen Einbruch und Diebf1ah: 2bnEingi9 gemach': 

\\'ird . 

K3nnen unsere Bemühungen um Kriminalprävention auf komrrn .. :r:aler Ebe,-. ,2 schei�H!\ we'1 

v·ir selbst aggressiv sind und Verbrechen und die Verbre:che, ausgrenzen? Gibt E,s eine 

wirkliche Soi idar;tät mit den Gefährdete:1? Sind wir auf dem amerikanischen V-:e;;: der 
lso!ation von gefährlichen Randgruppen einerseits und der Errichtung von ·'Wohnburqen für 

Woh!habende" andererseits? 
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Referat von Präsidenr Bernhard Enn;ng, 

Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, 

Vors;tzsnder ".Jugend in Arbeit e. V. ", Recklinghausen 

- (Mit-)wirki . .mgsmöglichkeiten der Wirtsciwft? -

Dia  Stadt Reckl inqhausen hat 1 30 000 Einwohner. Der dazugehörende :<reis '350 G(iC, 

E: ;nwohner. Es gibt im Kreis 57 Ausbi ldungs- und Beschäft:gungsGes-2:Hsd·. 3 \'ter, :i !e oh:12 

�ffe)<t:vitätskontrol !e arbeiten . 

. t.. usgangsp:.mkt fü� die Gründung des Vereins "jugend in Arbeit e V •.fi2r o;e Übe,;sg :.m:;-: 

cae, es einer Koordinierungsstel le bedarf. die instesondere die H2�otscr,üler berc.·,e!": !/'.G ::· 

Arceit vermitteln soll, die bei der Suche nach einer Lehrstalie gesd.eiteri s ind ccer einE

so!che gar n:cht ers: gesucht haben. \/\fegen des Datenschutzes bere'�ete r,s 

Schwierigkeiten die etvva 1 00 Jugendlichen ir. .i ah�. d ie zu d;esern P:·�ib1er: •:rr-, ;s pehö�8r• 

1usfindiq ZLl mach,m . 

0er Verein "Jt,;gena in Ar�eit e .V . "  wurde 1m ..iu i i  1 990 in Re-ci<l inqn2us:s--: ,_, -:-, - ·•Jen:�,s-·.arr: :ie 

\f\/irtschaft a!s l nsm.:ment gegen die hohe Juge;ldarbeitslosig;-:eit �'8�:i. ··idE;! Mii:g i i-eder  b:::\"' 

�•.JratotiU!TiSmitgHeder s ind neben zahlreicher: lintern·�hrnen 0:.c� .l. rbe;rs21:t 

q eckiingha�1sen . der Einze!handeisverband Huhr--Uppe: e.\/. ,  die ;:-_rnishändwe.-i,:crsd· 2ft. 

aie innung des Kfz-Gewerbes . der DGB u .a .m 

\/ereirisZ\AJeck :st insbesondere d ie  Einrichtung einer �<oooerat!onss�e1 i t?. l c :  j a!:. 

Gesorächspartner arbeitslosen oder von Arbeits losig keit bedron�e!� ,: :...gcnd: ic'":en 

j ungen !::rwachsenen zur Verfügung steh, und H ; ifestel lurige'7 :::'. ' , :  : -,L':lq:at;c :� ;: :: � • 

Arbeitsmarkt bietet. 

in Reckl inghausen g ibt es jährlich ca . ·1 co Jugcndlid 1e, die nac,1 der Scr,L! lpf:icht •Ner:::ar E.:inc 

Ausbi ldung noch eine Arbeit beginnen. 

Der Verein hat von Anfang an einen ' Streelwork<::r" beschäftigt, der s ich qezielt  �irn c iesE: 

Jugendl ichen kümmerte und sie ansprach, um sie so fC, r ei...., i:;ere-Je!t•.��: _;rbeits !eh.sn :�,..: 

:nteressieren. S3it 1 950 konnten somit rund 300 Jugendliche erfa0�t wacer: von de:-;er, ·z::,c: 

cl i-:: H i lfsangebote des Vereins annahmen. Rund T'J konnte n icht get:clfer: v,,2rder. , w-a' i sie. 

s ich n icht haben r;elfen lassen. 
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Diese Arbeit konnte nur im Rahmen einer funktionierendE,n •<oooeration r;1i: de: 
Berufsberatung des Arbeitsamtes, den Sd,uien, Weiterbi !dungst,ägern unc den Bel.;--iebe:--, 
i :1 Reck! inghausen und U mgebLlng ge! ingen . So wurden z. B . .'.._L.sbildungs- 1-: :1c: 
:::iraktikumsnlätze vermittelt und Mögl ichkeiten der Berufsfincunq 2 ,._ fq2:z2i,:t. 

:") ie Arbeit des Vereins hat sich als wirksames Mittel zur Bekäm;:fung iokaier Arbeitsio.s ig1-:eit 
erwiesen. Besonders positiv ist aber. daß. die Jugendli::hen unter den Bedingunge:n der 
Handwerks- und Wirtschaftsbetriebe arbeiten :.md ;iicht 1:1 E:inem "ki)nst! ichen 
1'� ischenkl ima". 

�·s wird Aufgabe der Wirtschaft sein für dia ZL!kunit Einstiegt.beruf.? f:i r  gefahrder,2-
Jugc::nd! iche zu defin ieren. So hat der Verein <J .2 .  mit Erfc. lCJ eine Grucpe -..1 :::in Jugendl ic:-.er: 
zum Recyci ingmechaniker ausgebildet, denen sonst woh; n�;: e i 'li:: r 1 i ifsameitertäü9Ke1t 
getiiieben wäre. 

Finanziert wird das Projekt teilweise von der EU . 



Diskussion:  

Der Referent wünscht s ich eine Diplomarbeit einer Fachhochschule über d ie · Arbeit des 

Vereins .  H ier könnte gleichzeitig eine "preiswerte" Evaluierung stattfinden.  

1Nichtig für die Eingl iederung J ugendl icher ist C!eren I ntegration in  Sportverei:1e .  ,A ;.;ss1ed!er 

!asseri sich nur i 'ltegrieren, wenn sie zunächst aufgesucr,t \,verden :..: nd s�ort!ichr:· 

Veransta !tur.gen an ihrer Wohnstätte stattfinden. Für eine derartige ,\ktion '�_bnnte &1.;c:-, ?.'. ,, 
arbeitsloser Soortiehrer gewonnen werden (ABM-Maßnahme). 

Bei jeder Maßnahme sol lte für d ie Frage, ob  sie sich rentlera. die Kc$ten das 

Strafvollzuges,  der M i l l ionen Deutsche Mark "versch l inge",  gegenübergestel!t werden . 

f)is Wirtschaft müsse vom betriebswirtschaftlichen Denken zum vo!ks\1.,1irt�ch2f!iicii,Jr 

Denken hinkommen .  A ls  Negativbeispiel wu;de die Abschaffung der Sczialkarte In  Ber!ir. 

du,ch die BVG angeführt, die das Schwarzfahren vorprogrammiere 

A ls  geeignetes I nstrument zur Eindämmung von Arbei,slosigkeit könne auch eine Job-2•ö·ss 

eingerichtet werden . 

Unterstützens- und nachahmenswert sei die Arbeit von Synano:1 , d ie Rausch;; if:s::::cr.tiGe 

durcil totalen Entzug "hei lten" und s ie z:u Computerspeziaiisten oder Soed!tst:re;

ausgebildet h ätten .  

Berufsfördernde Maßnahmen könnten auch i n  den Räumen des .t. rbeitsamtes i :-: iti ie --: ,-: t ci  

m it Beratungsangeboten kombiniert werden . 
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Yortraa : 

Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Peters':Jn, 
Gesamtverband des Einzelhandels Land Berlin e. V. 

"Strategien der Ladendiebstahlprävention im Berl!ner EinzelhandE:!' ' 

Ein Drittel al ler Ladendiebstähle werden in Gro(i.städten über 500 000 ci ;-,wohner 
begangen . Der Schaden. der durch Ladendiebstah l  entsteht. beläuft sich auf 4 - S 
Mi ! l iarden DM pro Jahr. Für Berlin bedeutet dies, daß Waren im Werte vcn 5OC: 000 D�A cro 
T3Q gestohlen werden . De r Einzelhandel vvendet etwa 1 ,5 i\fi i i i iardsr. -:JM pr� Ja�,- ZLT 
Schadensabwendung auf. Zur Vermeidung und Verminderur.q ·:er: i..ader.diebst3hlen nar 
der Einzelhandelsverband das Projekt "Mobi le Streifenposten" (MSP) in Berl in eingericht6t. 
Dieses Projekt wurde mit der örtlichen Kriminalpo!izei abgestimrt (  1,1�obi le Eins3tzstreifen 
wurden auf Motorrädern in einem abgegrenzten Bezirk eingesetzt Es war ihnen mögl ich. 
innerhalb von 5 Minuten am Einsatzort zu erscheinen .  Nachts benötigen die S:reifen bis zu 
1 5  Minuten Verbindungen zu schwarzen Sheriffen wurden bewL:ßt ,J .:mn!eden DiE: 
Sicherheitsdienste erhielten weiße Halme und weiße Motorräe:er. 
In einer einwöchigen Aktionswoche wurde offensiv für die Vermeidunq vcn Ladendiebstahi  
in  Berl in und Brandenburg geworben unter dem Motto : Ladendiebs�st� I  ist  ke in Weg .  

Der Einzel !1andelsverband nlant ein Projekt zur  L.adencliebstahlsorävention ir: 3eri in2;r 
Schulen. Das Projekt befin det sich in  der Abstimmungsphase mit dem Berl iner Sensit E:s 
sol !  versucht werden,  die E instel lung der Schüler zum Eigentum zu bceinfiussen ur,d sie zur 
Achtung von Eigentum,  auch des Eigentums von Konzernen wK Warenhäusern ,  �'-"' 
erziehen . Das Projekt wil l mit Kreativbausteinen arbeiten und sudim'isue! le Mitt(➔i ei-1set?.en .  
:=s  sol len ABM-Stellen e ingeworben werden.  

Diskussion : 

Die ir:haber der \/\farenhäuser und Geschäf�e haben etwa 1 000 DrA ;}:"O Mons1 l'Jr iJ;e 
Einrichtung ihrer Techn ik und für die Übervvachung ihrer Geschäfte aufzt.:bringen. 

l '1  den USA sind S icherheitsdienste zu 65 % bei Übervvacht:ngsaufgaben e;nges&:zt, ir; 
Deutschland nur zu 35 % .  Es bestehe woh l  Nachholbedarf. 
'.)ie Ver�fl icht:Jng des Einzelhandels zur Reduzierung von Ladendiebstah;  Gurch L.3denbE.J 
Ladengesta ltung und gezielte Schulung des Verkaufspersonals sowie die verschiedenE,n 
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Sanktionen beim Ladendiebstahl im Ju6end- und Erwacnsenensirafrachr sc·./e ,:i i.::, 

cinste l lungspraxis der Staatsanwaltschaften wurden kontrovers dL;kutier:. 

Referat Kriminaldirektor Roland Desch: 

"Korruntion als Beispiel für ein gemeinsame.s Präventionsan!i'::9en h Wirtscr,r::f!: L!.�-:.i 

Verwaltung" 

Der Referent gl iederte sein Referat i n  ach·( Leitsätze . ! :-i ihnen !egte er da·, 1 -vz.s nach 

heutigem Erkenntnisstand im Umgang mit dem Phänomen Korruptio:1 zu beachten t,ai unc 

warum Korruption ein gemeinsames Präventionsanliegen in Wirtschaft und ver-,,,1::, itl!:19 sei 

bzw. sein sol lte und welche Präventionsmöglichkeiten bestehen: 

,,. Es gibt keinen al lgemeingültigen Korruotiorsbeg!"iff. 

2 .  Küm;ption  ist kein neues Phänomen. 

3. Das Wissen über U mfang ,  Ausmaß und Strukturen von Korruoton ist aefizitä:· 

L'., Die Korruptionsakteure s ind alle 'Täter. Es gibt keine Or./H. ,hr  da<1ae! i"': = � :  a t.:r 

Versc'l leiern und auf Dauer angelegt. 

5 .  Straf11arfolgung/Repression kann Korruption höchstens bruchst0ckr.aft bekämpfen .  

6 .  Kor-ruption ist ein Übel .  Sie bedroht St2at, Gesei!sch2/t unei \IIJirtsc;-ieft. ::s Des-.2:.·: 

Handlungsbedarf 

7. Besteher.der Handlungsbedan' und wenig erfoigs:rächtige Reuression e,fordern e ,,, s 

verstärkte Prävention. 

3 .  Es gibt ein-s Vielzahl von Möglichkeiten der Korruptions;:;rä•:er:fon ,  vv·,.� , 1 i9e c!.av:Y; <r :::_ 
�echnisch. viele berühren den sozialen Bere:ch . 
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Diskussion: 

Stärker als i:1 jedem anderen Bereich spie:t sich die Korruption in Wirtsch2ft und •Je:-1.-,;:3b:-,0 
in einer Grauzone ab.  Unrechtsbewußtsein ist häufig n icr,t vorhanden Korruption erzE ugt 
\.f�rtrauensveriust. Staaten . in denen Korruption gedeiht (z B !tal ier, oder Rußl ,r ..:: : sinci 
wirtschaftl ich schvvach . Korruption in der öffentlichen Verwa!tung beginnt beim t.... 1;vi6 
A.usländeramt bis zu Z wie Zu!assungsstel le. Korruptionsprävemlon muß zum Ar1i iegen allc�r 
gemacht werden. Korruptionsprävention darf n icht zum MißtrauEon gegenübe� aller: werder. . 
"'"' i::::.  ('io· erga·· r1ae w·o Kor·•uot'1on beg1'nnt c, ind f"1eßend � - K' omm'r ::\ I  "·' rii,::, • rnere t-· .·� ... :_.J - 1 , 1 " .,. , , -..:H , , 1  t . , _ . ':� l. l, . .,... ...,1: ...I n .- l , I . 

Unabhängigkeit und Festigkeit des Einzelnen <'Jf\ ob er korrumpierbar ist .  Es glbt keir: .s 
fester1 Maßstäb,2 ,  an denen Korruption gemessen 1Nerden ka"1n .  i3esor.de's gefährl ich ; ::; ;· 
die sch!eicheride Korruption ,  in  der mit H i !fe einer "Anfütterungsi::'ir:ase" der 83traffenf; 
!angsam in Korruption und Abhängigkeit gedrängt wird. 

Besor.ders problematisch ist die Frage, wie mit Korruption im Ausiand umgegangen werden 
sol l .  rl ier spielen B,auchtum und Sitte des Gastlandes auf der einen Seiff: eine Ro!le 
(Gastgeschenke) . Es besteht aber auch die Gefahr von Abhängigkeit au; cL'?r anderen 
Seite . Anzeigeregelungen und Richtl in ien J'iJr korruptes \/erhalten sollten :m Oien.strecr,': 
getroffen werden. P..uf i\lebentätigkeitsregei:.i:1gan sollte besondets ge:=.:i.:htet weraen 
(Honorare für Gutachten und Vorträge) . 

Von besonderer Bedeutung ist Korruption im pol itischen Bereich (Oarteienfinanz;erung. 
Drittmitte!forschung) .  Im wirtschaftl ichen Bereich werden die ''Aktivitäten" CE,r :=>harr.12 
!ndustrie ,  im 1,virtschaftl ichen und Ve1wa,tungsbereich die Korruption bei Bauver<t✓a!tung und 
Baufirmen besonders kritisch gesehe'.1 . 



7usammenfassung und Schluß: 

Vc-n einer vom .Jtrbeitskreis ausgewählten Arbeitsgruppe wurd,,w -folgende T:''!esen EJls 
Ergebnis des Arbeitskreises 3 formuliert: 

Deutscher Präventionstag 1996 

The.sen des Arbeitskreises 3: 

Bedeutung der Kriminalprävention 

für den Wirtschaftsstandort Deutschland 

1 .  E!gantums-, Vermögens- un.d Gewaltdet ikte sow:e l-<orruo1io '"1 �:r:c: org::;,: is ieni:: 
K,:minal !tät bedrohen z„menmend den Wirtschaftsstandort DeLltscn1an,J .  

2 .  Die Wirtschaft betei l igt sich bereits Jetzt an einer Vielzah! v�n kor:k :·eter, Proje�:ten z�;r 

Eindämmung und Verhinderur.g von Krirnina l i!ät Sie bekennt s ich damit zu ihrer soz;a/er 
Verantwortung .  Al lerdings wäre es wünschenswert, daß die \/Virtsch&ft ihr Engagerner,-: 
noch verstärkt. 

3. Kriminalprävention auf kommunaler Ebene kann  nur effekt,v sei �. vJ2nn ko"':",r7Ui:ai.:;. 
Entscheidungsträger ��f.Q die Wirtschaft in Arbeitskre;se. (.;t:1s ar9cns:-:.mden _: � :-: 
Projekte e inbeziehen. 

4 .  effektive Kriminalprävention 0rspart arhebl icn.e Kosten oei Pol izei Lind Justiz Lmc\ 
bewahrt ci ie Wirtschaft und Gesellschaft vor Schäden in Mi l l iardenhöhe. 

5 .  i{rimina !prävention ist n icht nur durch Sicherheitstechnik zu E:rre:chan . \/;e'rr. ;hr bed2rt 
es h ierzL! auch e ines z1elgru ppen- und ursachenorientierten Vor9c i1ers.  
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Vortrag des 

Ersten Kreisbeigeordneten Peter Walter, 

Kreis Offenbach, 

anläßlich des 

Deutschen Präventionstages, 

1 .  - 3 . 7. in Münster 

Thema: Bedeutung der Kriminalprävention 

für den Wirtschaftsstandort Deutschland 



,Aeferat für Deutschen Präventionstag 

Titel: Bedeutung der Kriminalprävention für den Wirtschaftsstandort Deutschland 

Ich bedanke mich für die freundliche Einladung, in 25 Minuten über ein ungeheuer 
komplexes Thema zu reden. 
Die allgemeine Kriminalitätssituation, in der wir uns befinden, will ich nicht beschreiben, sie 
ist dem fachkundigen Publikum bekannt; sie wird in einer zugespitzten Frage 
zusammengefaßt: 

Erleiden wir zunehmend durch Kriminalität in allen ihren Facetten auch einen Schaden für 
unseren Wirtschaftsstandort Deutschland? 
Und wenn ja, was tun wir dagegen? 

Wir laufen in der Tat Gefahr, auf längere Zeit mit krisenhaften Erscheinungsformen auf dem 
Kriminalitätsgebiet konfrontiert zu sein, d ie nicht nur volks-, sondern auch 
betriebswirtschaftlich erhebliche und kaum mehr meßbare Schäden hervorrufen.  

Wenn wir unseren heutigen Sicherheitsstandard erhalten ,  vielleicht sogar verbessern und 
den drohenden Gefahren entgegentreten wollen, müssen wir neue Wege in der 
Auseinandersetzung mit der Kriminalität gehen. 
Dazu sind eine Reihe von Paradigmen, die sich in den letzten Jahrzehnten festgesetzt 
haben, neu zu überdenken. 
Man kann hierzu beliebig viele nennen: 
Es gab die These, nur durch schärfere Gesetze und Erhöhung der Kapazitäten von Polizei 
und Justiz ließe sich Kriminalität unter Kontrolle bringen. 
Das ist in der Tat gut, wenn es gelingt. 
Epidemisch gestiegene Zahlen der Massenkriminalität, sprunghafte Ausweitung 
internationaler organisierter Kriminalität pp. lassen aber an dieser These zweifeln. 
Es ist ein weiteres dieser Paradigmen gewesen, durch Ausbau sozialer Infrastrukturen pp. 
ließen sich die Ursachen für Kriminalität beseitigen und damit zumindest -dämpfend ·auf d ie 
Kriminalitätsentwicklung einwirken .  
Nicht nur nach dem Fall der Grenzen im Osten Europas und dem anwachsenden 
grenzüberschreitenden Kriminalitätstourismus läßt sich erkennen, daß dieser Ansatz wohl 
nur begrenzt nationalstaatlich wirksam sein wird. 

Demgegenüber sind heute die Paradigmen andere. 
Wenn jetzt der 2. Deutsche Präventionstag stattfindet und im ganzen Bundesgebiet zarte 
Pflänzlein der Kriminalitätsprävention entstehen, dann ist das noch keine neue inhaltliche 
Zielbestimmung der Kriminalitätsbekämpfung, es signalisiert aber eine Veränderung des 
Klimas, indem man über die Problemlage redet. 
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Dazu gehört auch die Frage, welche Auswirkungen hat Kriminalität mittelbar aber auch 
direkt auf den Wirtschaftsstandort, ob national oder kommunal. 
Der englische Begriff Wirtschaftsstandort beschreibt das Spannungsfeld über das wir 
diskutieren besser als der deutsche Begriff: neconomic attractivness". 

Wenn man die Sache so ansieht, sind einige anscheinend triviale Erkenntnisse doch sehr 
beeindruckend: 
Das, was die Wirtschaft schätzt, ist der Gewinn. 
Bleibt er aus ,  wird er erschwert oder aufgezehrt, leidet nicht nur der einzelne Betrieb, 
sondern in der Folge die Volkswirtschaft und damit jeder Einzelne. 
Ja mehr noch: In Zeiten offener und im gegenseitigen Wettbewerb stehender Märkte und 
globaler Kapitalwanderungen ist nicht zuletzt die Attraktivität (attractivness) eines 
Standortes besonders von dem Faktor Sicherheit abhängig . 
In  einer betriebswirtsctiaftlichen Rechnung kann der Schutz der Investitionen und die 
Sicherheit des Personals durchaus risikobehaftete Gewinne an anderen Standorten 
kompensieren. 
Nicht zu unterschätzen ist in unserer globalen Informationsgesellschaft auch das negative 
oder positive, oft subjektiv gefärbte - nicht desto trotz aber meinungsbildende - Image eines 
Standorts. 
Diese Erkenntnisse gelten sowohl für die internationalen und nationalen als auch für die 
lokalen Märkte und Ebenen. 
D ie Attraktivität einer innerstädtischen Einkaufszone wird ebenso von Kriminalität 
beeinflußt, wie der Standort eines internationalen Unternehmens, der kleine nTante-Emma
Laden an der Ecke" ebenso wie die Niederlassung eines internationalen Modezaren. 

Die Tendenz wird sein: Wir wollen und brauchen die offenen Märkte, wie wir auch politisch 
die offenen Grenzen wollen und brauchen. 
Man braucht kein berufsmäßiger Pessimist zu sein, um somit folgern zu können, daß sich 
damit auch die Kriminalität diesen Bedingungen anpaßt, und sich trotz aller traditionellen 
Bekämpfungsmethoden ausweiten wird. 

Fragen der Sicherheit wirken direkt oder indirekt auf die Wirtschaft ein . 
Direkte Einflüsse richten sich gegen die Firma selbst (die juristische Person als Opfer), die 
Mitarbeiter des Unternehmens oder die Kunden. 
Die Palette mögl icher Straftaten reicht von Überfällen und Einbrüchen , Erpressung und 
Wirtschaftskriminalität bis hin zu Sabotage, Industriespionage und Produktpiraterie. 
Indirekte Einflüsse ergeben sich aus der Umwelt der Firma, dem Image des Standortes und 
den Lebensbedingungen der Mitarbeiter und ihrer Firmen. 



1/ 

Häufig werden diese Faktoren durch unterhalb der Schwelle der Kriminalität liegende 
Umstände, wie z.B. verdreckte Straßenbilder, Vandalismus, aggressive Bettelei�n pp. 
bestimmt. 

Wettbewerbsnachteile liegen in direkten materiellen Schäden, hohen Aufwendungen für 
technische und personelle Sicherheit, dem "Kundenimage\ Probleme bei der Rekrutierung 
von qualifiziertem Personal u.a . .  

1 992 befragte Emnid im Auftrag des U mlandverbandes Frankfurt am Main im Rahmen einer 
Repräsentativ- und einer Zielgruppenbefragung u.a. 450 Entscheidungsträger in der 
Wirtschaft (450 West und 1 50 Ost) nach Kriterien ,  die zur Standortqualität einer Region 
herangezogen werden können, bzw. was dagegen spreche, sich als Unternehmer im 
Rhein-Main-Gebiet anzusiedeln. 

Am häufigsten genannt wurden neben guten Verkehrsanbindungen , einer zentralen Lage 
innerhalb Deutschlands und zum Ausland ,  dem Vorhandensein qualifizierter Arbeitskräfte 
auch die Lebens- und Freizeitqualität eines Standortes. 

Diesen zuletzt genannten Faktor machten die befragten Unternehmer vor allem an 
folgenden Kriterien fest: 

An erster �teile wurde "öffentliche S icherheit" genannt, dann erst folgten 
Einkaufsmöglichkeiten, soziale Infrastruktur und drei weitere Nennungen. 

Eine wichtige Erkenntnis der Studie ist auch, daß die Fremdeinschätzung gerade im 
Sicherheitsbereich oft erheblich von der Eigeneinschätzung der Bewohner des Raumes 
abweicht 

" . . .  vor allem die Kriminalität, d ie Drogenproblematik und der Ausländeranteil werden von 
außen überbewertet: Etwa 50 % der ortsfremden Befragten sehen h ierin die größten 
Schwächen der Region Rhein-Main. Die Rhein-Main ler selbst nehmen ihre U mwelt jedoch 
ganz anders wahr: Den Drogenmißbrauch (8 %), den hohen Ausländeranteil ( 13  %) und die 
Kriminalität (1 7 %) zählen sie nicht zu ihren vorrangigen Problemen . . .  " 

In Zeiten elektronischer Medien scheinen sich somit Negativschlagzeilen mit zunehmendem 
Abstand zum Ort des Geschehens zu verstärken. 
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Wir befinden uns in einem gewaltigen Strukturwandel. Wenn wir nun mit den Paradigmen 
der letzten Jahrzehnte ins Jahr 2000 gehen wollen, werden wir wahrscheinlich in große 
Schwierigkeiten kommen. 
Wenn aber die Bereitschaft besteht, auch unkonventionelle Fragen zu stellen und zu 
d iskutieren, gibt es eine gewisse Chance. Haben wir deshalb überhaupt neue 
Lösungsansätze, neue Techniken, die uns Zugänge öffnen zur Lösung von Problemen, die 
vorhanden sind oder die sich neu entwickeln? 
Die Auseinandersetzung der Kriminalpolitik mit neuen Techniken und Strategien findet 
leider nur relativ begrenzt statt. 

Mangelnde Kooperation der verschiedenen Ebenen der Sicherheit führt dazu, daß alle 
diese Gruppen in sich funktionieren, aber das Gespräch zwischen ihnen schwierig ist. 
Es muß alles sortiert sein , bloß n icht den Inhalt von einem Kästchen in das andere geben. 

Das Gespräch beginnt nur, wenn es kritisch wird und das ist der übelste Moment ein 
Gespräch zu beginnen. 
Es muß uns deshalb gelingen , fließendere und schnellere Übergänge für den Austausch 
unterschiedlichster Ansätze und Erfahrungen in verschiedensten Bereichen der Sicherheit 
zu erreichen . 
Hier liegt eine der schwierigsten Punkte für unsere Zukunftsfähigkeit. 
Wenn wir in einem komplexen System monokausale Lösungen suchen, weil wir mehr nicht 
übersehen, sind diese wahrscheinlich nur zufällig richtig. 

Politik, Verwaltung, Sicherheitsbehörden und Wirtschaft müssen sich als Partner aus 
gemeinsamer lnteressenslage in der Abwehr der durch Kriminalität drohenden Gefahren 
verstehen. 
Der Fingerzeig auf den jeweils anderen als den Verantwortlichen für die Beseitigung 
festgestellter Mißstände hilft nur der Beruhigung des eigenen Gemüts, nicht aber der 
Lösung anstehender Probleme unserer Gesellschaft. 

Die Beseitigung von Standortnachteilen durch Kriminalität und Vorbeugung drohender 
Einflüsse der Kriminalität auf das Unternehmen und sein Umfeld ist nur im Wege der 
Kooperation zu erreichen. 
Austausch von Informationen auf lokaler und überregionaler Ebene, Aufbau einer 
Infrastruktur zum ständigen Dialog und Einbeziehung der Partner, d .h .  auch der 
Unternehmen in die Entwicklung von Techniken und Strategien zur Kriminalprävention, sind 
Elemente dieser Kooperation für mehr Sicherheit. 
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Die Formen der Zusammenarbeit sind vielfältig: Denkbar sind lokale und/oder regionale 
Arbeitsgruppen , in denen Wirtschaftszweige, Gewerbegebiete, Unternehmen einer 
Einkaufsstraße pp. mit Verwaltung und Polizei zusammenarbeiten. Die Repräsentanten der 
lokalen Wirtschaft sollten darüber hinaus in örtliche Präventionsinitiativen ,  so z.B. in die 
Arbeit Kriminalpräventiver Räte, einbezogen werden. 
Auf überregionaler Ebene sollten die jeweiligen Kammern oder lnteressensvertretungen 
auch durch Einbeziehung in d ie Arbeit der Landespräventionsräte mit den Fragen der 
Sicherheit befaßt werden (z.B. IHK, Handwerkskammern, Architektenkammer, 
Wirtschaftsverbände). 

Ziel d ieser Mitarbeit in den Gremien der Verbrechensvorbeugung ist einmal die Wahrung 
der unmittelbaren lnteressenslage der betroffenen Unternehmen - im lokalen sowohl als 
auch im überregionalen Bezug -, aber auch die Rückkopplung der Information des 
Meinungsbildes der Unternehmen und ihrer Beschäftigten in den kriminalpräventiven 
Entscheidungsprozeß der jeweiligen Gremien. 

Was der Japaner Mazusta 1 942 für die organisatorische Entwicklung und den Führungsstil 
in Unternehmen formulierte, gilt meines Erachtens auch für den Prozeß der 
Kriminalprävention: 

"Wir müssen als Vorgesetzte nicht nur unsere Ideen in die Hände der Mitarbeiter legen, 
sondern wir müssen das ganze geistige Potential des Unternehmens zum Wohl des 
Unternehmens nutzbar machen". 

Legt man den Sinngehalt d ieser Aussage auf d ie Arbeit in der Kriminalprävention um, so 
heißt das, daß wir alle unseren B,eitrag zu mehr Sicherheit in der Gesellschaft leisten 
müssen, um damit nicht zuletzt auch einen Beitrag zur wirtschaftlichen Stabilität und 
Arbeitsplatzsicherheit zu geben. 
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Jugend 

Arbeit  

e . V .  

Martinis tr .  1 1  
4 5 65 7  Recklinghausen 
Tel . /Fax : 023 61 - 1 84 784  



Jugend in Arbei t  e w V .  
Martinistr . 1 1  
4 56 57 Recklinghausen 

Bedeutung der Kriminalprävention für den Wirtschaftsstandort 
Deutschland 

(Mit -)Wirkungsmöglichk:eiten der Wirtschaft 

Referat von Bernhard Enning 

Vorbemerkung : 
1 .  Die  Kriminalprävent ion , genauer ges agt : das Verhindern eines 
Abgleitens von Kindern , Jugendlichen und j ungen Erwachs enen in 
dJ.e Kriminalität , ist primär eine Aufgabe 

- der Betroffenen (mit  zunehmendem Alt er )  
- der Familien 
- von Freunden , Nachbarn 
- von Schulen der Sekundarstufen I und I I  
- von Jugendämtern 
- auch der Berufsberatung und der 
- Arbeitsvermi t t lung . 

2 .  Die  Wirtschaft engagiert  s ich zus ätzl ich in diesem Bereich , 
weil s i e  

- unmittelbar durch Kriminalität betroffen ist , 
- sich auch an der Lös ung ges amtgesells chaftl icher , 

gerade auch s o z ialer Aufgaben betei ligt . 

Jugend in Arbeit e . V .  

1 . I n Recklinghausen wurde 1 9 9 0  der gemeinnüt z ige Verein 
" Jugend in Arbeit e . V . " gegründet , weil  aus dem Bereich der 
Schulen s ignalis iert wurde , daß 

- beim Übergang von der Hauptschule in die 
Berufsschule ( 1 . Schwelle ) und 
nach der Ausbi ldung bzw . s chon nach dem Abbruch e iner 
Ausbildung ( 2 .  Schwelle ) 

eine zunächs t nicht bekannt e  Anzahl von Jugendlichen 
" abtauchen" und weiteren B i ldungsmaßnahmen s owie der Ar 
beitsvermittlung nicht mehr zur Verfügung stehen (Dunke l 
z iffer unversorgter Jugendl i cher i n  Recklinghaus en ca . 1 0 0 
j e  Entlaßj ahrgang ) . 

Mitglieder b zw . Kuratoriumsmitglieder s ind neben zahlreichen 
Unt ernehmen das Arbei t s amt Recklinghausen , der Einzelhandels 
verband Ruhr-Lippe e . V . , die  Kreishandwerkerschaft , die I nnung 
des Kfz -Gewerbes , der DGB u . a . m .  



Vereins zweck ist  insbesondere die E inrichtung einer 
Kooperations s t elle , die als Gesprächspartner arbei t s losen 
oder von Arbeits losigkeit bedrohten Jugendl ichen und j ungen 
Erwachs enen zur Verfügung steht und Hil festellungen zur 
Integrat i on in den Arbei t smarkt bietet . 

Der Verein hat von Anfang an einen " s treet worker "  beschäftigt , 
der s ich ge zielt  um diese Jugendlichen kümmert und sie  an
sprach , um s i e  so für ein geregeltes  Arbei t s l eben zu int ere s 
s ieren . S e i t  1 9 9 0  konnten somit rund 3 0 0  Jugendliche erfaßt 
werden , von denen 2 3 0  die Hil fsangebote des Vereins annahmen .  
Rund 7 0  konnte nicht gehol fen werden , wei l  s i e  s ich nicht 
haben hel fen l as s en .  

2 �  Der Verein tritt nicht z u  den am Ort t ät igen Einrichtungen 
( freie Träger , Jugendamt , Arbeitsamt , Schulen ) in Konkurrenz . 
Er s e t z t  vielmehr folgende e igens tändige Schwerpunkte :  

- die Geschäftsstelle  des Vereins ist  Anl aufs telle  für 
Rat suchende Jugendliche und j unge Erwachsene , 

- ein Mit arbeiter der Geschäfts s telle  geht auf die Jugend
l ichen zu , die als "abgetauchtll ( z . B .  von der Schule 
oder der Berufsberatung) benannt werden , 

- die Ges chäftss telle  hilft den Jugendlichen bei Kontakten 
zu Betrieben , freien Trägern und Ämt ern , 

- die Ges chäft s s t e l l e  berät freie  Träger und Betri ebe bei  
der Beantragung von Fördermaßnahmen und sie  initiiert 
s o l che Maßnahmen , 

- der Verein unt erstüt zt  Maßnahmeträger bei  der Durch
führung von Maßnahmen durch die  Hers tellung von 
Kontakten und die Übermitt lung von Informat ionen , 

- der Verein unterstütz t  die Durchführung von Maßnahmen , 
indem er s elbst Lehrgänge/Kurs e  übernimmt , wenn kein 
anderer Träger zur Verfügung s teht , 

der Verein leistet  Öffent lichkei t s arbei t , indem er in 
Ent �cheidungsgremien auf besondere Not s ituat ionen und 
Hilfsmöglichkeiten hinweis t . 

3 .  Vorauss et zung und Grundl age für e ine erfo lgreiche Arbeit 
von " Jugend in Arbeit e . V . " s ind : 

- persönliche Kontakt e / Ansprachen 

- E inbringen von Erfahrungen 

- s chnelles , unbürokrat isches Ent s cheiden und Handeln 



- verläßliches Handeln 

- Einfalls - / I deenreichtum . 

Der Verein s trebt keinerlei Zust ändigkei ten an , er will viel
mehr die Verantwortung dahin lenken , wohin s ie gehört : 

- zu den betroffenen j ungen Leuten selbs t , 

- ihren Nächs ten 

- sowie den zust ändigen Stellen . 

Hierin liegt oft der schwierigs t e  Teil der Arbeit . Ander e s  
kann und will  die Wirtschaft i n  diesem Zusammenhang nicht 
l e i s t en . 

E inige Beispiele aus der Arbeit des Vereins stichwortar t i g  
darge stellt : 

Stefan , 2 1  Jahre alt 

- Hilfestellung wurde von der Jugendgerichtshilfe e rbeten 
- Stefan hat zwei Orient ierungsmaßnahmen und eine Beruf s aus -

bildung abgebrochen 
- durch Cliquenz ugehörigkeit kam es zu kleineren Straftaten 

( z . B . D iebs t ah l , Autoaufbrüchen ) 
- Stefan litt  unter  übertriebener Fürsorgepflicht s e ines  

Vaters , der durch Zwang zu helfen versuchte 
- gelegentlicher Rauschgiftkonsum brachte ihn endgültig  auf 

die schiefe B ahn ! 

HILFE durch "Jugend in Arbeit e . V . " 

- E inzelgespräche über e ine Zeitperiode von c a .  3 Monaten 
- Vermitt lungsbemühungen bei der Suche e ines geeignet en 

Lehrgangs - bzw . Ausbildungsplat zes  
- Hilfestellung bei  der Wohnungssuche 

"ERGEBNIS" 

S t e fan konnte durch Vermit t lung des Vereins an einem Berufs 
findungslehrgang in einem anderen Bundesland teilnehmen . 
Dort holte er  s e inen Hauptschulab schluß nach 

- heute macht S t e fan eine Lehre als  Hei zungsbauer 
- er ist  s elbstbewußter und s elbs t ändiger geworden 
- die Hilfestellung zog s ich über eine Dauer von ca . 3 Jahren 

hin . 
Robert , 22 Jahre alt 

- Hilfestellung wurde durch das Sozialamt erbeten 



Robert hat e i ne Berufs findungsmaßnahme sowie zwei �erufs 
ausbildungen abgebrochen 

- Robert neigt in Gesprächen zur Unwahrheit und unrealis 
tischem Denken ; er vers teht sein Handeln ( t eilweise S traf
taten ! )  als Beweis  seiner "Männlichkeit " 

- durch s ein gewalttätiges Handeln  tyrannis iert er sein  Umfeld , 
besonders s eine Mutter  

HILFE durch "Jugend in Arbeit e . V . " 

- Einzelgespräche über eine Dauer von ca . 1 4  Monat en 
- Gespräche mit s e iner Mut ter 

Vermittlung eines Ausbildungsplat zes  in eine überbe
triebliche Ausbildungss t ätte 

"ERGEBNIS" 

- Abbruch s einer Ausbildung 
s ein Verhalten hat s ich nicht verbess ert , eine 
Sozialisierung war nicht zu  erkennen 

- Robert verbüßt z . Zt .  eine Hafts t rafe 

Maik, 23 Jahre alt 

Hil festellung durch eine überbetriebliche Ausbildungss t ätte , 
Jugendgerichtshilfe , Arbeits amt und s einer Mutter erbet en 

- Maik ist  psychisch labil , er neigt zu grober Gewalt .  S e in 
Slogan : "Wer zuer s t  schlägt , gewinnt "  

- Maik ist  bege i sterter Anhänger a s i at ischer Kampfspo r t arten 
- Er lehnt j ede Hilfe  ab 
- "Arbei t "  ist  für ihn kein Lebens inhalt : "Es  gibt andere  

Möglichkeiten " zu leben " . 

HILFE durch "Jugend in Arbeit e . V . " 

- Einzelgespräche über eine Dauer von ca . 5 Monaten 
- Versuch , Maik i n  e ine  Therapie zu bringen 

"ERGEBNIS" 

Alle Bemühungen wurden leider abgelehn l ! 

Zum Abschluß: 

Versuch einer Wertung uns erer Bemühungen : 

- Gefährdet e  Jugendliche wollen Anerkennung 
- Stärkung ihres  Selbstwertgefühls 
- Aufzeigen einer realistischen Perspekt ive 
- Durch die Verbindungen ( Vernetzung) des Vereins zu a llen 

relevanten  Gruppen uns erer Gesellschaft ( Betriebe , Behörden , 
Bi ldungse inrichtungen usw . ) können wir Wege aufzeigen , die 
die Situation der Jugendl ichen verbe s sern . 



S a t z u n g 

§ 1 Name , Sitz , Geschäftsjahr des Vereins 

1 .  Der Vere in führt den Namen : Jugend in  Arbe it e . V .  
Geme innütz ige Ve re inigung zur Förderung de r Einbez iehung 
benacht e i l igter Jugendlicher in die Arbe it swe lt . Der 
Verein ist  in das Vereinsregi ster beim Amtsgeri cht Rec k
l i nghausen einzutragen . 

2 .  Der Verein  hat se inen S i t z  in Recklinghausen . 

3 .  Das Geschä ft s j ahr des Vereins ist das Kalenderj ahr . 

§ 2 Zweck des Vereins . 

1 .  Vere ins zweck sind die Betre ibung urid Förderung von Maßnahmen , 
die  darauf gerichtet s ind , insbesondere benachte i l igte 
Jugendliche oder j unge Erwachsene in ein  Ausbi ldungs - oder 
Arbeitsverhältnis  zu  bringen ,  sie darin  zu halten oder s i e  
wieder in  e i n  solches eintreten z u  las sen . 

2 .  Der Vereins zweck wird insbesondere verwirkl icht durch die 
Einrichtung e iner Kooperat ionsstelle . 

2 . 1  Die  Kooperat ions stelle  steht arbeits losen oder von Arbei t s 
losigkeit  bedrohten Jugend l ichen und j ungen Erwachsenen a l s  
Gesprächspart ner z u r  Verfügung und h i l ft ihnen dabei , in e ine 
Erwerbstätigkeit zu kommen . I nsbesondere bemüht s i ch die 
Kooperations stelle  um die Übernahme von Patens chaften für 
solche j ungen Menschen . 

2 . 2  Die  Kooperat ions s t e l l e  unters tützt  die Bemühungen anderer 
( öf fent l i cher und privater ) Einrichtungen , die  benachtei
l igten Jugendl ichen und j ungen Menschen he l fen , durch 

Vermittlungen ( z . B .  von Prakt i kumsplät zen , bei  Bet riebs
erkundungen , Werksbe s i chtigungen u . ä . ) 
Koordinat ion ( z . B . bei größeren Vorhaben ,  an denen 
mehrere Ei nrichtungen betei l igt s ind ) 
Organi sat ion von Informat i ons- und Erfahrungsaustausch 
( z . B . durch Herstel lung überregional e r  Kontakte ) .  

2 . 3  Die  Koordinat ions s te l le initi iert neue Maßnahmen zur För
derung nicht vermittelbarer Jugendlicher . Dabei sol len  
insbesondere Erfahrungen aus anderen EG-Staaten aufge-· 
gri ffen werden . 

3 .  Der Verein verfolgt aussch l ießl ich und unmit te lbar gemein
nüt z ige Zwecke im  Sinne des Abschnittes  "Steuerbegüns t igte 
Zwecke " der Abgabenordnung . 
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4 .  De r Verein  i s t selbstlos  tätig . Er ve rfolgt keine eige nwi rt 
schaft l i chen , parte ipol iti schen oder re l igiösen  Zwecke . 

§ 3 Mitgliedschaft im Verein 

1 .  Mitgl ied des Ve re ins  können natü rl i che und j u ri s t i sche  Per
sonen sowie Körperschaften des öffent l i chen Rechts we rde n . 

2 .  Über die  Au fnahme ent sche idet in  schrift l i cher Form der 
Vorstand . 

3 .  Die Mitglieder zahlen  Mitgl iedsbei träge gemäß den Bes chlüssen  
der Mitgliederversammlung . 

4 .  Die Mitgl iedschaft erlischt , wen n  
das Mi tgl ied s e i n e n  Austritt  i n  s chri ft l icher Form b i s  zum 
3 0 . 0 9 .  und zum Ende des laufenden Kalenderj ahres e r kl ärt ; 
das Mitgl ied t rot z schri ft licher Erinnerung mit mehr  als  
zwei Jahresbei t rägen im Rückstand i s t ; 
das Mitglied durch e inen Beschluß der Mit g l i ederver
sammlung wege n  schuldhafter,  grober Verlet zung der 
I ntere s sen des Vereins  ausgeschlosse n  wird . 

§ 4 Organe des Vereins 

Organe des Vere i n s  s i nd : 
1 .  die Mitgliederversammlung , 
2 .  der Vorstand . 

§ 5 Die Mitgliederversamml.ung 

1 .  Die  Mitg l iederversammlung i s t  für folgende Angelege nh e i ten  
zuständig : 

Be s chlußfassung über die Tagesordnung der Mi tgliederver
s ammlung ; 
Entgegennahme des Jahresberichtes  mit Kas senbericht des 
Vorstandes und Ent lastung des Vorstande s ;  
Fes t set zung der Mitgl iedsbeiträge ; 
Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstande s ;  
AUSDChluß von Mitgl i edern ; 
Besch luß fas sung über Änderungen der Sat zung und übe r die 
Au flösung de s Vere i n s . 

2 .  Mindestens  einmal im Jahr ,  mögl ich s t  im ersten  Quartal , sol l 
die ordentliche Mitgliederversammlung statt finden . S i e  wird 
vom Vorstand unte r  Einhaltung einer  Frist von zwei Woche n  
schriftl ich unte r  Angabe der Tagesordnung ei nberufen . D ie  
Fri st  beginnt mi t dem auf  die  Absendung des  Einladungs s chrei
bens  folgenden Tag . 



3 .  Auße rordent l i che Mi tgli ede rversammlungen f i nden statt , wenn 
der Vorstand dies im I nteresse  des Vere ins  für erforderl ich 
hält ode r wenn die Einberu fung von ei nem Fün ftel  de r Mitglie
der schrift l i ch vom Vorstand verlangt wird . 

4 :  Mi tgl iederversammlungen werden vom Vorsitzenden des Vere ins  
ode r von ei nem von ihm bes t immten Vert reter gele itet . 

5 .  I n  der Mi tgliederversammlung hat j ede s Mit g l i ed eine St imme . 
Die Art der Abst immung best immt de r Versammlungs leiter . Die 
Mi tgli ederversammlung faßt ihre Beschlüsse im a l lgemeinen mit 
e infacher Mehrheit der abgegebenen St immen ;  S t imment haltungen 
gelten dabei  als  ungü l t ige St immen . 

Zur Änderung der Sat zung und zur Auflösung des Vere ins  i s t  
eine Mehrhei t  von 3 / 4  der abgegebenen gü l t i gen  St immen 
erforderl i ch . 

6 .  Mitgl ieder des Kuratoriums nehmen an Mit g l iederversammlungen 
mit beratender. St imme t e i l . 

7 .  Über Beschlüsse  der Mit g l iederversammlung i s t  e i n  Protokol l 
aufzunehme n ,  das vom Vors i t zenden und dem Prot o kol l führer zu 
unterzeichnen ist . 

§ 6 Der Vorstand 

1 .  Der Vorstand besteht aus mindestens dre i ,  höchst ens sieben 
Personen , und zwar aus 

dem Vo rs i t zenden ,  
dem stellvertretenden Vors itzenden ,  
dem Schat zmeister ,  
und bis  zu  vier we i teren Vorstandsmitgl iedern . 

Vorstand im S inne des § 2 6  BGB s ind der Vors i t zende und sein  
Stel lvert reter ,  und zwar j eder für s ich allein . Im  I nnenver
hält n i s  g il t , daß der s t e l lvertretende Vors i t ze nde des 
Vereins  immer im Fa l le der Verhinderung den Vor s i t zenden 
vert ri t t . 

2 .  Der Vorstand ist  für a l lb Angelegenhe iten  des Vereins  zustän
dig , sowe i t  s ie nicht durch die Sat zung der Mitgliederver
sammlung des Vereins  übert ragen s ind .  Dem Vorstand obl iegt 
u . a .  die Berufung eines Kuratoriums nach § 7 dieser  Sat zung . 

3 .  Der Vorstand wird von der Mitgliederve rsammlung für die 
Dauer  von dre i  Jahren ,  gerechnet von der Wah l  an , gewählt . 
Er  ble ibt j edoch bis  zur  Neuwahl des Vorstands im Amt . 

4 .  Die Wiederwahl von Vorstandsmitgl iedern ist  z u l ä s s ig . 



§ 7 Das Kuratorium 

1 .  Das Kuratorium berät und unterstützt  den Vors tand . 

2 .  Da s Kuratorium besteht aus bis  zu 2 0  Mitg liedern . Die Mit 
g l ieder werden vom Vorstand für die Dauer  von 3 Jahren 
berufen und von der nächst folgenden Mi t g l iederversammlung 
bes tätigt . Sie  müs sen n i cht dem Vere i n  angehören . 

3 .  Das Kuratorium wähl t  aus seiner Mitte heraus e inen Vors it zen
den ,  der zum Vorstand koopt iert wird . 

§ 8 Mittelverwendung 

1 .  Die Mittel  des Vereins  dürfen nur für die sat zungsgemäßen 
Zwecke verwendet werden . 

2 .  Mi t g l i eder erhalten keine  Zuwendungen aus den Mitteln  des 
Vereins . 

3 .  Es darf keine Person durch Ausgaben , die  dem Zweck  de s Ver
eins fremd sind, oder durch unverhä l t n i smäß i g  hohe Vergü
tungen begünst igt werde n . 

§ 9 Auflösung des Vereins 

Bei e iner Auflösung des Vereins  hat die  auflösende Mitgl ie
derversammlung über die  Verwendung des  Vereinsvermögens  zu  
ent scheiden . Es i s t  geme innüt z igen I n s t i tut ionen für  die 
Nichtseßhaftenhi l fe im Krei s  Recklinghausen zu zuführe n ,  j e  
zur Hälfte : 

Diakoni s ches Wer k e . V . , Hohenzollern s t r . 7 2 , 4 3 5 0  
Recklinghausen 

Brüdergemeinschaft der Canis ianer e . V . , He i l ige-Geist
S t r . 7 ,  4 3 5 0  Recklinghausen 

§ 10  Inkrafttreten der Satzung 

Diese  Sat zung tritt  am Tage der Beschlußfassung in  Kraft . 

4 3 5 0  Reckl i nghausen , den 2 5 . 1 1 . 1 9 9 1  



Gründungsmitglieder : 
C . H .  Battefe ld ,  Prestonst r .  8 ,  4 5 663  Rec k l inghausen 
Bi ldung s zent rum des Hande l s  e . V . , Dortmunder St r .  1 8 ,  
4 5 6 65  Recklinghausen 
Bernd Enning ,  Rheinstr . 5 ,  4 5 6 6 3  Reckl inghausen 
Einzelhande l sverband Kre i s  Reckl inghausen e . V . , Am 
Lohtor 1 4 ,  4 5 65 7  Rec klinghausen 
Dr . 0 .  Franz ,  Werntgenshof 3 1 ,  4 5 4 7 9 Mülheim 
Dr . G .  Rogwalde r ,  Beethovenstr .  1 2 ,  4 8 1 6 5 Münster 
Dr . P .  Werner,  P iusallee 4 3 ,  4 8 1 4 7  Münster 

Vorsitzender : 
- Bernd Enning , Rhe instr . 5 ,  4 5 6 6 3  Reckl inghausen 

Stellvertretender Vorsitzender : 
H . -J .  May ,  Cäc i l ienhöhe 8 4 , 4 5 6 5 7  Recklinghausen 
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Jugend in Arbeit e.V. 
Martinistr. 1 1  
45657 Recklinghausen 

VORSTA N D  

Vorsitzender 
Kaufmann 
Bernhard Enning 

Stelvertrelel lder Vorsitzender 
Studiendirektor 
Dr. Peter Werner 

Schmmeister 
Geschäftsführer 
Werner Hariegel 

Thomas Klinkenbusch 
Leiter des Regionalsekretariats 

G ESC H Ä FTSFÜH R E R  
Dipl.-Volkswirt 
Hans-Joachim May 

2 0 3  

Stand: 1 5  Juni 1 996 

Rheinstr. 5 
45663 Recklinghausen 
Tel . :  02361 -3001 0 

Piusallee 43 
481 47 Münster 
Tel . :  0251 -5691 1 

Helgolandstr. 42 
45665 Recklinghausen 
Tel . :  02361 -4 731 5 

Kreishaus 
Kurt-Schumacher-Allee 1 
45657 Recklinghausen 
Tel . :  02361 -5344031 

Cäcilienhöhe 84 
45657 Recklinghausen 
Tel . :  02361 -1 71 31 



Jugend in Arbeit e.V. 
Martinistr. 1 1  
45657 Recklinghausen 

M I TGLI E D E R  

Einzelhandelsverband Ruhr-Lippe e.V. 

Bildungszentrum des Handels e.V. 

Kreishandwerkerschaft Recklinghausen 

FORD-MO HAG 

GSB Gesellschaft für sprachliche 
und maschinentechnische Bildung mbH 

Innung des Kfz-Gewerbes 

Dr. Otmar Franz 
Vorstandsvorsitzender der 
Strabag-Bau-AG 

Dr. Gunnar Rogwalder 
Geschäftsführer der SF-BAU 
Projektentwicklung GmbH, eine 
Unternehmensgruppe der STRABAG AG 

Dr. Peter Werner 
Studiendirektor 

Werner Hariegel 
Geschäftsführer 
Bundesverband Parfümerien e.V. 

Franz Enning GmbH & Co. KG 
- Autozentrum Süd -

Hans-Joachim May 
Geschäftsführer 
Jugend in Arbeit e.V. 

2 0 4  
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Am Lohtor 14  
45657 Recklinghausen 
Tel . :  02361 -25078 

Dortmunder Str. 1 8  
45665 Recklinghausen 
Tel . :  02361 -48060 

Dortmunder Str. 1 8  
45665 Recklinghausen 
Tel . :  02361 -48030 

Westring 45 
45657 Recklinghausen 
Tel . : 02361 -58040 

· Carl-Still-Str. 21 
45659 Recklinghausen 
Tel. :  02361 -652258 

Dortmunder Str. 1 8  
45665 Recklinghausen 
Tel. :  02361 -48060 

Wemtgenshof 31 
45479 Mülheim/Ruhr 
Tel. :  0208-421 1 37 

Beethovenstr. 1 2  
481 65 Münster 
Tel . :  0251 -6308 

Piusallee 43 
48147 Münster 
Tel. :  0251 -5691 1 

Helgolandstr. 42 
45665 Recklinghausen 
Tel. :  02361 -4731 5 

Rheinstr. 7-9 
45663 Recklinghausen 
Tel . :  02361 -3001 0 

Cäcilienhöhe 84 
45657 Recklinghausen 
Tel . :  02361 - 171 31 



Anwaltssozietät 
0. Grollmann & Partner 

Dipl.- Ing. 
Theodor Feldmann 
Bauunternehmer 

Autorecycling Herten GmbH 

Architekturbüro 
Mehr/Pizolka 

Raumausstattermeister 
Heinrich Tondorf 

Fahrzeug-Werke Lueg GmbH 

Arbeitgeberverbände 
Emscher-Lippe 

Dr. Peter Gosepath 
HNO-Arzt 

Anton Bikowski 
Bau GmbH 

Karl-Heinz Pieper 
Elektrotechnik 

Klaus Frommer 
Installations- u. Heizungsbetrieb 

Heinrich Göttken 
Zimmermeister 

Hüls Aktiengesellschaft 

Augustinessenstr. 5 
45657 Recklinghausen 
Tel. :  02361 -1 2041 

Josef-Wulff-Str. 1 5  
45657 Recklinghausen 
Tel . :  02361 -21 522 

Im  Emscherbruch 1 0  
45699 Herten 
Tel.: 02366-10680 

Dortmunder Str. 20 
45665 Recklinghausen 
Tel . :  02361 -421 92 

Syltstr. 1 7  
45665 Recklinghausen 
Tel. : 02361 -491008 

Universitätsstr. 44-46 
44789 Bochum 
Tel . :  0234-31 8-21 5 

Zeppelinallee 51 
45883 Gelsenkirchen 
Tel. :  0209-9450440 

Am Rosengarten 10  
45657 Recklinghausen 
Tel. :  02361 -28206 

Karlstr. 28 
45739 Oer-Erkenschwick 
Tel. :  02368-1 528/41 99 

Niederstr. 35 
45663 Recklinghausen 
Tel. :  02361 -980000 

Gevelskamp 2 a 
44581 Castrop-Rauxel 
Tel . :  02367-620 

Merveldtstr. 309 
45665 Recklinghausen 
Tel. :  02361 -81 064 

Paul-Baumann-Str. 1 
45764 Marl 
Tel. :  02365-49-2472 



Jugend in  Arbeit e. V. 
Martinistr. 1 1  

45657 Recklinghausen 

K U R A TOR I U M  

Direktor Josef Heptner 
Arbeitsamt Recklinghausen 

Stadtdirektor Peter Borggraefe 
Stadt Recklinghausen 

Geschäftsführer Erhard Sehübel 
Diakonisches Werk in 
Recklinghausen e.V. 

Geschäftsführer Peter Kurpisz 
Caritasverband für die 
Stadt Recklinghausen e.V. 

Landrat Hans Ettrich 
Kreis Recklinghausen 

Hauptgeschäftsführerin 
Susanne Brämer 
Einzelhandelsverband Ruhr-Lippe e.V. 

Kreisvorsitzender Hans Nimphius 
DGB-Kreisregion Emscher-Lippe 

Geschäftsführer 
Karl-F. Schulte-Uebbing 
Industrie- u. Handelskammer 
Gast-Stalus 

Hauptgeschäftsführer 
Erich Witte 
Kreishandwerkerschaft Recklinghausen 

Schulrätin Wilhelmine van Beek 
Kreisschulamt 

Theo Schlierkamp 
Umwelt-Werkstatt des Diakonischen 
Werkes im Kirchenkreis 
Recklinghausen e.V. 
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Görresstr. 1 5  
45657 Recklinghausen 
Tel . :  02361 -400 

Rathausplatz 3 
45657 Recklinghausen 
Tel . :  02361 -587202 

Hohenzollernstr. 72 
45659 Recklinghausen 
Tel. :  02361 -25068 

Börster Weg 1 1  
45657 Recklinghausen 
Tel. :  02361 -5890-0 

Kurt-Schumacher-Allee 1 
45657 Recklinghausen 
Tel. :  02361 -53-1 

Am Lohtor 14 
45657 Recklinghausen 
Tel . :  02361 -25078 

Dorstener Str. 27 a 
45657 Recklinghausen 
Tel. :  02361 -21 049 

Rathausplatz 7 
45894 Gelsenkirchen 
Tel. :  0209-3880 

Dortmunder Str. 1 8  
45665 Recklinghausen 
Tel. :  02361 -48060 

Kurt-Schumacher-Allee 1 
45657 Recklinghausen 
Tel. :  02361 -533030 

Langenbochumer Str. 385 a 
45701 Herten 
Tel. :  0209-61 32949 



Dipl.-Betriebswirt 
Ernst-Jürgen Schubring 
Sprecher der Recklinghäuser Wirt
schaft bei der IHK zu Münster 
Geschäftsstelle Gelsenkirchen-!3uer 

Harald Beisemann 
Vorsitzender 
Verband der Angestellten
Krankenkassen e.V. 
Kreis Recklinghausen 
Vorsitzender 
AEV-Arbeiter-Ersatzkassen
Verband e.V. 
Kreis Recklinghausen 

Dipl. - Ingenieur (FH) 
Hermann Schneiders 
Leiter technische Aus- und 
Weiterbildung 

Königswall 6 
45657 Recklinghausen 
Tel. :  02361 -29066 

Schaumburgstr. 1 
45657 Recklinghausen 
Tel . :  02361 -5893-1 2 

Hüls AG 
45764 Marl 
Tel . :  02365-49-2472 





Roland Desch 
Kriminaldirektor 
Polizei-Führungsakademie 
Fachbereich Kriminalistik/Kriminologie 

1 .  Einführung 

Deutscher Präventionstag 1996 
Arbeitskreis 3 

Korruption 
als Beispiel für ein gemeinsames 

Präventionsanliegen 
in Wirtschaft und Verwaltung 

Münster, im Juli 1996 

Die "Pest des Schmierens, "Schmiergeldpraktiken als Unternehmenspolitik 
vorgeschrieben oder zumindest unterstützt" 1 , "kriminell oder pleite"2, "es gilt das elfte 
Gebot : Laß dich nicht erwischen"3, "die Rolle, die Korruption bei der Organisierten 
Kriminalität spielt, ist als Problemverschärfung zu werten"4, "der Schmiergeldstrom ist 
das Fahrwasser der OK"5, "Korruption schadet der Wirtschaft und schadet der 
Demokratie"6, dies alles sind aktuelle Zitate, die belegen, daß uns ein Phänomen be
schäftigt und bedroht, mit dem richtig umzugehen nicht immer leicht fällt . Und dies 
trotz der Erkenntnis, daß Korruption schlimme Wirkungen haben kann - oder anders -
mit Nietzsche - ausgedrückt, "Korruption ist nur ein Schimpnvort für die Herbstzeiten 
eines Volkes"7, ein Zustand also, der den Anfang vom Ende eines sozialen Systems 
beschreibt und darstellt. 

1 Schaupenste iner, Wolfgang J. ,  D as Korrupt ionsbekämpfungsgesetz, Kriminalist ik, Heft 5/96, 
Se ite 308 f 

2Tite l e iner Fernsehsendung zum Them a Korrupt ion 

3Überschrift eines Berichtes in der Frankfurt Allgemeinen Ze itung v .  1 8 .4. 96, Se ite 5 1  

4Zachert , Hans Ludwig, Korrupt ion in der öffent lichen Verwaltung, 
PF A-Schlußbericht Nr. 5 1  / 95, Se ite 3 1  

5Schaupensteiner, W.J., Bekämpfung der Korrupt ionsdelinquenz, Kriminalist ik, 
Heft 8/ 9/ 94, Se ite 594 ff 

6Eigen D r. ,  Peter, Transparency Internat ional, Bündnispartner im K am pf ge gen internat ionale Korrupt ion , 
Vortrag im Rahmen e iner Tagung der Friedrich-Ebert - St iftung, 1 6./ 1 7 .2.95, Seite 1 

7 zit ie rt n ach Noack Prof  D r. ,  Pau l, D ie polit ische D imension der Korrupt ion , in PFA-Schlu ßbe richt Nr. 
5 1/ 95,  Seite 59 



Es stellt sich deshalb die Frage, ob man "Korruption - hinnehmen oder handeln"8 soll 
und ob die Bekämpfung der "Korruption auch eine unternehmerische Aufgabe ist9

", 

die neben der staatlichen Bekämpfungs-Aufgabe besteht? 

In acht Leitsätzen soll dargestellt werden, was nach heutigem Erkenntnisstand beim 
Umgang mit dem Phänomen Korruption zu beachten ist, warum Korruption ein 
gemeinsames "Präventionsanliegen" in Wirtschaft und Verwaltung ist bzw. sein sollte 
und welche Präventionsmöglichkeiten bestehen. 

2. Leitsätze 

1. Leitsatz 

Es gibt keinen allgemeingültigen Korruptionsbegriff 

Obwohl Korruption ein hochaktuelles Thema und in aller Munde ist, ist der Inhalt des 
Begriffs nicht jedem geläufig. Es gibt kein allgemeingültiges Verständnis. Neben 
(straf-)rechtlichen Begrifflichkeiten gibt es soziologisch-kriminologische, ethische und 
semantisch-etymologische Aspekte, die auch durch internationale Unterschiede, zu oft 
sehr unterschiedlich weiten oder engeren Sichtweisen führen. "Angereichert" wird 
diese Problematik noch durch die mannigfaltigen Verhaltensweisen und 
Erscheinungsformen im Zusammenhang mit Korruption, so z .B.  im Bereich der 
Pharma-Industrie, in der "cleveres Marketing Korruption ersetzt" 10

. 

Es ist daher im Sinne einer umfassenden und wirkungsvollen Korruptionsprävention 
dringend geboten, ein Verständnis zu entwickeln, das deutlich über den (straf-) 
rechtlichen Bereich der §§ 33 1 - 334 Strafgesetzbuch (StGB) und der §§ 1 2  
(Angestelltenbestechung) und 1 7  (Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen) 
des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) hinausgeht . 

Das Bundeskriminalamt hat im Rahmen eines Forschungsprojektes zur Korruption in 
der allgemeinen öffentlichen Verwaltung und im Bereich der freien Wirtschaft 
folgende Kriterien im Sinne einer Arbeitsdefinition für den Begriff Korruption 
erarbeitet : 

8so der Tit el des BKA-Forschun gsprojektes zum Thema Korruption , BKA-Forschungsreihe, Band  33 

9Mitteilun gen der Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Ma in ,  Heft 1, Jan .  1 996, Seit e  4 

1°Hanne Tügel, Geschmierte Pillen , Kursbuch 1 20, Jun i  1 995, Seite 2 1  
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Mißbrauch einer amtlichen Funktion, einer vergleichbaren Funktion in 
der Wirtschaft oder eines politischen Mandats 

auf Veranlassung oder eigeninitiativ 

Erlangung bzw. Anstreben eines persönlichen Vorteils 

Eintritt eines unmittelbaren oder mittelbaren Schadens oder sonstigen 
Nachteils 

Geheimhaltung bzw. Verschleierung dieser Machenschaften. 1 1 

Im Rahmen eines zur Zeit ' laufenden gemeinsamen Forschungsprojektes von 
Bundeskriminalamt und Polizei-Führungsakademie zur "Korruption in staatlichen 
Kontroll- und Strafverfolgungsorganen" wurde nach einer Reihe von 
Abstimmungsmaßnahmen folgende Merkmale für eine Arbeitsdefinition entwickelt : 

Mißbrauch eines öffentlichen Amtes in Form von Gesetzesverstößen 
oder Mißachtung von Dienstvorschriften 

zugunsten eines Dritten 

auf dessen Veranlassung oder aus Eigeninitiative 

zur Erlangung eines Vorteils für sich oder einen anderen 

mit Eintritt eines Schadens oder Nachteils im Zusammenhang mit der 
Aufgabenwahrnehmung der Polizei, der Justiz oder des Zolls12

. 

Die beiden Arbeitsdefinitionen zeigen, daß sie auch Sachverhalte erfassen, die über 
den heute vom Strafrecht erfaßten Bereich hinaus gehen und somit auch korrupte 
Verhaltensweisen im Vorfeld der Strafbarkeit bzw. in Grauzonen erfassen. 

Professor Paul Noack, Politologe, führte im Zusammenhang mit der Frage, was 
Korruption sei, einmal aus :  "Korruption ist die Perversion von Privilegien" 13, m.E. 
beinhaltet diese "Kurzfassung" einer Definition sehr viel zum Nachdenken 
Anreizendes! 

1 1 BKA Forschun gsreihe ,  Band 33 

12 unveröffentlicht in der Projektbeschreibung zum Forschungsprojekt, Stand Juni 1 996 

13 Noack, a .a.o 
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2. Leitsatz 

Korruption ist kein neues Phänomen 

"Korruption in den Tiefen der Menschheit" ist der Untertitel eines Beitrags von 
Bernhard Streck14 überschrieben, in dem der Verfasser ethnologisch beispielhaft 
verdeutlicht, daß in menschlichen Kulturen ein Gesetz durchgängig zu sein scheint -
nämlich: 

Gleiches mit Gleichem zu vergelten. 

Dabei kommt es allerdings darauf an, wie der "Tausch von Werten" stattfindet. 
Insofern muß eine "Wertung des Tausches" stattfinden. Im Zusammenhang mit 
dieser ethischen Dimension ist zu berücksichtigen, daß nicht jeder mit jedem alles 
tauschen darf 

Korruption ist also auch das Ergebnis eines Zuschreibungs- und Bewer
tungsprozesses. 

Insoweit bleibt offen, ob es in Deutschland zu einer "Verluderung der Sitten" 1 5  (in der 
Privatwirtschaft) gekommen ist, oder ob Korruption für eine pluralistische 
Gesellschaft "stinknormal" ist16 . 

Meines Erachtens liegt der Schluß nahe, daß als Folge einer heute höheren 
persönlichen, politischen und demokratischen Kompetenz der Menschen in Deutsch
land die zuvor als "Tausch von Werten" beschriebenen, auch früher schon üblichen 
Verhaltensweisen einer strengeren und sensibleren Wertung unterliegen und deshalb 
vermehrt ins Rampenlicht - oder kriminologisch ausgedrückt - ins Hellfeld gerückt 
werden. 

Dies ist eine Bewertung, die bisher nicht abschließend belegt werden kann. Dies liegt 
an der im dritten Leitsatz formulierten Aussage. 

3. Leitsatz 

Das Wissen über Umfang, Ausmaß und Strukturen von Korruption ist defizitär 

Erst seit 1 994 weist die bundesweite Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) die bei der 
Polizei bearbeiteten Vorgänge nach den §§  33 1 - 3 34 StGB detailliert aus. Zuvor 
waren sie lediglich in der Summe der sogenannten Amtsdelikte erfaßt .  Straftaten 
nach § 1 2  UWG werden erst seit dem 1 .  O 1 .  1 995 ausgewiesen! 

14  in Kursbuch 1 20, Jun i  1 995, Se ite 1 

15 Schaupensteiner, Wolfgang J, in F Al-Bericht v. 1 8.4. 96, Seite 5 1  

16 Noack, a .a.O. 
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Allerdings muß auch heute noch vor dem Hintergrund der begriffiichen Unschärfe und 
der unterschiedlichen Erscheinungsformen bedacht werden, daß sich "korruptions
relevante" Sachverhalte in anderen statistischen Werten wie z.B. Betrug, Untreue, 
Verrat von Dienstgeheimnissen pp. "verbergen" .  

Somit sind zumindest derzeit keine qualifizierten Aussagen über Zu- und 
Abnahmen möglich. Auch die Erkenntnisse über Brennpunkte, Schadenshöhen und 
Täter pp. sind mit Vorsicht zu bewerten. 

Aufgrund der Erfahrungen in komplexen Korruptionsermittlungsverfahren läßt sich 
jedoch die Behauptung rechtfertigen, daß das bisher bekannte Heilfeld nur einen 
Bruchteil des Dunkelfeldes darstellt. Sobald in der Vergangenheit Ermittlungen 
begonnen wurden, ergaben sich "Dominostein-Effekte",  die zur Aufdeckung weiterer 
Korruptionsbeziehungen führten! 

Zur Verbesserung der Erkenntnislage hat u .a. das Bundeskriminalamt im Auftrag der 
Kommission Organisierte Kriminalität ein Lagebild "Korruption in der Bundesrepublik 
Deutschland" für 1 994 erstellt, in dem Meldungen aller Länder mit Ausnahme Berlins 
ausgewertet wurden (Berlin war aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage, die 
V erfahren rechtzeitig zu melden; laut Aussagen von Berliner Ermittlern sollen dort 
aber tendenziell so viele Ermittlungsverfahren anhängig gewesen sein wie in dem 
Lagebild insgesamt ausgewertet wurden). Die Zahlen dieses Lagebildes differieren 
zudem zum Teil von denen anderer Lagebilder bzw. Statistiken. 

Hier einige Zahlen: 
1 994 wurden 258 Ennittlungsverfabren geführt, davon 189 mit mindestens einem 
tatbereiten Nehmer/Geber. Insgesamt wurden 1080 Geber und 477 Nehmer 
festgestellt. In den ausgewerteten Verfahren wurden insgesamt 1 1.241 Korrup
tionsstraftaten (§§ 331 - 334 StGB, § 12 UWG) und zusätzlich 2.462 weitere 
Straftaten im Zusammenhang mit den Korruptionshandlungen festgestellt (Betrug, 
Untreue, Urkundenfälschung, § 1 7  UWG, sonstige UWG). Straftaten nach § 1 08e 
StGB wurden nicht registriert. 

Zielbereiche der Korruptionshandlungen waren in 173 Verfahren die öffentliche 
Verwaltung, davon in 61 Verfahren im Bereich des Bauwesens, die Wirtschaft 
war in !!!!! 5 Verfahren Ziel der Korruptionshandlungen. Verfahren mit Bezügen 
zur Organisierten Kriminalität wurden (nur?) 33 Mal geführt . 

Die Geber kamen in 40 % der Verfahren aus dem Wirtschaftsbereich (8 % 
Straftäter, 52 % Private). Zwei Drittel der Geber hatten offensichtlich kein 
Unrechtsbewußtsein - ein Verhältnis ähnlich wie bei den Nehmern' 

Nach wie vor scheint das Bau(un)wesen der am meisten gefährdete Bereich zu 
sein. Korruption entwickelt sich zu einem gesellschaftlichen Problem, wenn 
verfestigte Strukturen vorliegen und sie auf Dauer angelegt ist. 



Die materiellen Schäden von Korruption sind ebenso unbekannt : 
Die Vermutung, daß diese Schäden mindestens im dreistelligen Millionenbereich 
(BKA 1 994) liegen, ist naheliegend; Schaupensteiner spricht sogar von 1 0  
Milliarden D M  Schadenssumme. Die Oberfinanzdirektion Frankfurt hat in einem 
Zeitraum von 5 Jahren 3 1  Millionen DM Schadensersatz geltend gemacht17 und geht 
davon aus, daß 5 - 1 0  % aller öffentlichen Aufträge manipuliert würden. Nach 
Schaupensteiner werden in solch manipulierten Fällen Provisionen von 3 - 5 %, in 
Einzelfällen auch 20 % der Auftragssumme kassiert18 . Die so manipulierten Vorhaben 
sind nach seinen Erfahrungen im Schnitt 30  % teurer als üblich! 

Aber so groß der materielle Schaden insgesamt auch sein mag, unschätzbar sind 
immaterielle Schäden wie z .B. Vertrauensverluste in die Politik, die Verwaltung und 
die wirtschaftlichen Abläufe! 

4. Leitsatz 

Die Korruptionsakteure sind alle Täter - es gibt keine Opfer. 
Das Handeln der Korrumpierenden und Korrumpierten ist auf Verschleiern 
und auf Dauer angelegt! 

Ein Grund für das Mißverhältnis von Hell- und Dunkelfeld liegt in der Tatsache 
begründet, daß sich in der Regel alle Beteiligten strafbar machen und aus ihrem Tun 
Nutzen ziehen. Es besteht somit kein Interesse, das Tun zu offenbaren. Ein 
personifiziertes Opfer gibt es grundsätzlich nicht. Insofern sind von dieser Seite 
Anzeigen nicht zu erwarten. Allerdings ist aus umfangreichen Ermittlungen in 
Frankfurt bekannt geworden, daß anonyme Hinweise hilfreich sein können, um 
Korruptionsgeflechte zu erkennen! 

Das Lagebild 1 994 ergab, daß die Initiatve zu gleichen Teilen von Nehmern und 
Gebern ausging. Bei der Korruption handelt es sich nicht um ein Armutsdelikt . Sie 
trug aber in der Regel zur Hebung des Lebensstandards bei. Die Vorteile der Nehmer 
lagen 1 994 bei mehr als 26 Millionen DM. Die Verbindungen zwischen Gebern und 
Nehmern erstreckten sich über mehrere Jahre, 1 994 waren es in der Regel min
destens drei Jahre. 

Warum sollte eine erfolgreiche "Geschäftsbeziehung beendet werden - zumal sich 
beide Seiten auch erpressbar gemacht haben. 

17 beides  zitiert n ach FAZ-Bericht v. 1 8.4. 96 

18Schaupenste iner, Wolfgang J., Erscheinungsformen der Korruption . . . .  , PFA-Schlußbericht 5 1/95, 
Se ite 1 94 
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5. Leitsatz 

Korruption ist ein Übel! 
Sie bedroht Staat, Gesellschaft und Wirtschaft. 
Es besteht Handlungsbedarf! 

Ich zitierte bereits Nietzsche, der Korruption als Schimpfwort für die Herbstzeit eines 
Volkes bezeichnete. Anders formuliert könnte man auch sagen: Dort, wo Korruption 
herrscht, kann kein Frühling sein, kann nichts wachsen und gedeihen. Insoweit ist es 
sicher nachzuvollziehen, daß sich Korruption und Prosperität ausschließen. Mir ist 
kein Staat, keine Gesellschaft bekannt, in der Korruption und Wirtschaft gedeihen! 

Ist es nicht vielmehr so, daß korruptionsbekannte Gesellschaften auch besonders OK
anfällig sind und sich in diesem Netzwerk dann ein System gegenseitiger Abhängig
keiten entwickelt, in dem die Repräsentanten der legalen Institutionen nicht nur 
vordergründig korrumpierbar oder korrupt sind, sondern selbst aktiv sind und initiativ 
werden 19 

- m�m denke nur an Italien und Rußland l 

Muß man heute nicht auch für Deutschland konstatieren, daß die OK ihre Brisanz 
erst durch Korruption erfährt, daß es Anzeichen einer Parallelgesellschaft gibt20

. Ist 
es nicht so wie Professor Kerner21 feststellt, daß Korruption als eine Facette des 
Gesamtbildes inzwischen zum recht vertrauten Phänomen geworden ist, dem weiter 
nachzugehen bleibt? 

Dies bedeutet m.E. : Es  besteht unabhängig von zahlenmäßig geringen Hellfeld
erkenntnissen Handlungsbedarf Denn Korruption existiert und Korruption tritt nicht 
nur in bestimmten Bereichen - z.B. Bauwesen - auf. Korruption ist ein 
flächendeckendes Problem. Es gilt in Anlehnung an Professor Noack22 zu 
verhindern, daß 

weil, 

die Privatisierung der moralischen Überzeugungen und der Verlust 
gemeinsamer Bürgertugenden zum Anfang vom Ende eines stabilen 
Staates werden, 

die Loyalität der Menschen dem Gemeinwesen gegenüber durch 
schwindende Vorbildwirkung verlorengeht, 
das Gemeinschaftsgefühl dadurch abnimmt, daß sich nur noch eigene 
Interessen vertretende und konkurrierende Gruppen gegenüberstehen, 

19 siehe hierzu auch Kerner Prof Dr ., Hans Jür gen, Or ganisier te Kriminalität: Rea litäten und Konstrukt ionen , 
Neue Kr iminalpolitik, 3/ 1 995, Se ite 4 1  

20 Schäfer Dr , Hans-Chr istoph, zitier t in FAZ-Ber icht vom 3 1 . 1 . 1 996 

22 a.a .O. 
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6. Leitsatz 

der Verlust an Verbundenheit zu einer Aufsplitterung führt und somit 
soziale Entfremdung und Anarchie erzeugt 
und letztlich eine fundamental gespaltene Bürgerschaft nicht mehr 
bereit ist, den Staat zu tragen. Ein solcher Staat, ein solches System, 
bricht zwangsläufig zusammen! 
Aber, das sollte jedem klar sein: ohne einen stabilen Staat, kann es 
keine stabile Wirtschaft gehen. 

Repression kann Korruption höchstens bruchstückhaft bekämpfen! 

Strafverfolgung bzw. Repression setzt das Erkennen von Straftaten voraus. Dies ist 
aus den zuvor dargelegten Grunden bei der Korruption besonders schwierig. Auch 
hier gilt die Aussage "die Nürnberger hängen keinen, sie hätten ihn denn!" 

Korruption ein "opferloses" Delikt, ihre Bekämpfung zählt zur sogenannten 
"Kontrollkriminalität" .  Nur dort, wo entsprechende Aktivitäten stattfinden, wird 
etwas, was zuvor im Dunkeln war, ins Hell(-feld) geholt. Gestiegene Fallzahlen oder 
verbesserte Aufklärungsquoten, die in der Regel schon nahe 1 00 % liegen, eignen 
sich daher auch nicht als Erfolgsindikatoren! Sie belegen jedoch auch keine 
vergleichsweise besondere Korruptionsanfälligkeit ! 

Vielmehr ist - wie auch in anderen Bereichen der Kontrollkriminalität, z.B. der BTM
Kriminalität - davon auszugehen, daß durch Strafverfolgung lediglich ein 
vorhandenes "stilles Wasser" aufgewühlt wird. Damit entsteht kurzfristig der Eindruck 
eines morastigen Tümpels, der sich aber spätestens nachdem sich die Schlammassen 
wieder gesetzt haben, scheinbar klar und rein darbietet. 

Ein trugerisches Bild, wenn man den Erfahrungen von Ermittlern Glauben schenkt, 
wonach auch in Behörden, in deren Bereich eine Zeitlang intensive Ermittlungen 
geführt wurden und entsprechende Verurteilungen erfolgt waren, später immer wieder 
( erneut oder weiterhin) Korruption festgestellt werden mußte !  

Auch die Versuche, die Strafverfolgung durch neue Gesetze wirksamer zu gestalten, 
dürften aller Voraussicht nicht zu einem durchgreifenden, Korruption vermeidenden 
Erfolg führen, denn: 

höhere Strafen führen nicht zu einem erhöhten Entdeckungsrisiko 
veränderte/verbesserte Ermittlungsmöglichkeiten setzen ebenfalls zumindest 
einen Anfangsverdacht voraus und können daher auch erst dann greifen, wenn 
ein Sachverhalt aus dem Dunkeln ins Helle geruckt wurde! 



So begrüßenswert und notwendig Verbesserungen im strafrechtlichen Bereich sind, so 
(politisch und rechtlich) umstritten sind sie im Einzelfall (Kronzeugenregelung, 
Telefonüberwachung). Auch werden sie Korruption auf Dauer und in vollem Umfang 
nicht verhindern können. Es ist z .B. bekannt, daß vielfach in Ländern mit hoher 
Korruptionsrate auch hohe Strafandrohungen bestehen. Dort herrscht allerdings meist 
die Einstellung vor: Er nimmt, aber er tut etwas! 

Strafverfolgung und damit verbunden die beiden Aspekte Entdeckungs- und 
Sanktionsrisiko haben immer ihre Grenzen, 

sei es in der beweiskräftigen Ermittlungsführung, 
sei es in der Gestaltung der Gerichtsverhandlungen, 
sei es bei der wirksamen Handhabung der Urteile (Geld/Freiheitsstrafen, 
Gewinnabschöpfung pp.) .  

Strafverfolgung wird zudem immer und m.E. zunehmend an personelle und 
organisatorische Grenzen stoßen. Sie kann daher immer nur Teile eines Ganzen 
erfassen! 

7. Leitsatz 

Bestehender Handlungsbedarf und eine wenig erf olgsträchtige Repression 
erfordern verstärkte Prävention! 

Es ist besser, Straftaten nicht geschehen zu lassen, als sie später zu verfolgen. So 
lautet sinngemäß eine Aussage des Programms für Innere Sicherheit aus dem Jahre 
1 994. In diesem Sinne gilt es tatsächlich, nach allen Möglichkeiten zu suchen, 
Korruption an ihren Ursachen zu packen und strukturell und organisatorisch 
bedingte Möglichkeiten zu korrumpieren oder sich korrumpieren zu lassen zu 
beseitigen. 

Dabei darf Prävention nicht so verstanden oder mißbraucht werden, daß es nur darum 
geht, das Entdeckungsrisiko zu erhöhen und damit die Chancen der Strafverfolgung 
zu verbessern. So sind zumindest gelegentlich Aussagen von Strafjuristen zu 
verstehen. Es geht darum, die Bekämpfung der Korruption zu einem Anliegen aller zu 
machen und zwar in dem Sinn, daß Korruption von vornherein ausgeschlossen bzw. 
verhindert wird. 

Korruptionsprävention darf nicht nur eine staatliche, sie muß auch eine 
unternehmerische Aufgabe sein! 



Denn Korruption ist nicht nur ein Problem für die öffentliche Verwaltung, sie ist auch 
für die Firmen der freien Wirtschaft ein großes Ärgernis; leistungsstarke Firmen 
werden durch Korruptionshandlungen leistungsschwacher Firmen geschädigt; es 
droht ein Teufelskreis, der dazu führt, daß man entweder Tribut zahlt oder von 
Aufträgen ausgeschlossen bleibt. 

Es liegt also auch im Interesse der rechtstreuen Firmen, zu verhindern, daß 
rechtsuntreue, illegal handelnde Firmen durch Korruption zu immer größeren 
Gewinnen kommen, die sie mit der Zeit finanziell immer leistungsfähiger und damit 
konkurrenzloser machen. Eine Gefahr, die im übrigen auch durch die Organisierte 
Kriminalität droht . 

Korruption darf daher nicht zum Motor der Wirtschaft werden, weil - wie zuvor 
schon dargelegt - dieser Motor nicht dauerhaft im Sinne des Gemeinwesens laufen 
kann! Im Sinne einer notwendigen und erfolgsträchtigen Prävention gilt es daher, als 
ersten Schritt auch in der Wirtschaft das Problembewußtsein für Korruption zu 
entwickeln und zu fördern. Gefahr erkannt - Gefahr gebannt, so ließe sich dieser erste 
Schritt umschreiben! 

Da Korruption und ihre Kontrolle immer wieder eine ethische Dimension haben, 
möchte ich zunächst kurzgefaßt vier unternehmensethische Thesen darstellen23

: 

es gilt zu akzeptieren, daß Korruption unternehmensethisch nicht zu 
legitimieren ist, weil sie gegen anerkannte Normen und ethische Standards 
verstößt 

Korruption entfaltet unethische Fernwirkungen; die Rechts- und 
Wirtschaftsordnung werden langfristig gefährdet 

Ethik-Codices sollten auch zur Problematik der Korruption Stellung beziehen 

Mitarbeiter sollten in der freiwilligen Selbstverpflichtung, Korruption zu 
bekämpfen, unterstützt werden. 

Auf diesen Thesen lassen sich m.E. Präventionsmaßnahmen entwickeln, die auch 
den nachstehenden unterschiedlichen Aspekten der Korruptionsphänomenologie 
gerecht werden. 

23 zitiert nach Ahlf, Ernst-He inrich, in BKA-Forschungsreihe ,  Band 33 ,  Se ite 401 ff 
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Denn es gilt zu berücksichtigen, daß 

Korruption oftmals ein schleichender Prozeß ist, bei dem zumindest einer der 
Akteure - Nehmer oder Geber - die Gefahr nicht rechtzeitig erkennt und 
schließlich erpressbar wird 

Korruption und die zu ihr hinführenden Prozesse insbesondere m sog. 
Grauzonen günstige Entstehungsbedingungen finden können 

Präventionsmaßnahmen auf beiden Seiten des Korruptionsgeflechtes -
Nehmer und Geber - ansetzen können und müssen 

Präventionsmaßnahmen nur dann erfolgreich sein können, wenn alle Beteiligten 
in deren Entwicklung einbezogen werden - staatliche Verwaltung (z.B .  
Rechnungshöfe), Wirtschaft, allgemeine Kontrollorgane, Polizei und 
Staatsanwaltschaften 

das Interesse an Korruptionsprävention gleichermaßen ausgeprägt sein muß 
und die Verantwortung gleichermaßen von allen wahrgenommen wird ( siehe 
auch die sog. IPSIG's in den USA - Independent Private Seetor Inspector 
General24

) .  

8. Leitsatz 

Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten der Korruptionsprävention� 

Korruption erst gar nicht entstehen zu lassen, sie trotz aller vorhandenen 
Dispositionen auszuschließen, ist auf vielfältige Weise zu gewährleisten. Es  gibt 
Ansatzpunkte in Form einer eher technischen Prävention z.B. durch geänderte 
Verfahrensabläufe. Wichtiger sind jedoch Maßnahmen, die eher im sozialen Bereich 
und bei der Bewußtseinsgestaltung greifen. 

24zitiert nach Michelfelder, Ralf, OK im Internation alen Vergleich - am Beispie l  der USA, Semin ararbeit im 
Rahmen der Ausbildung für den höheren Polize iv ollzu gsdienst 1 995/ 1 996, unveröffentlicht. 
Ein IPSIG hat die Aufgabe , e in Unternehmen auf kriminelle Ein flüsse zu untersuchen . Er wird entweder im 
Rahmen einer Auflage, nach Vertragsvereinbarungen oder durch e in Unternehmen freiwillig e in gesetzt.Er hat 
Zugang zu allen Firmendaten , ist unabhän gig und erstattet  den Stafverfolgun gsbehörden Bericht. Er ist auch 
ein Instrument, Korruption zu verhindern! 

25 in Anlehung an die Empfehlun gen de s BKA-Forschun gsprojektes "Korruption hinnehmen oder hande ln '', 
a.a 0, Se iten 52 fl: 165 ff, 1 89 ff, 369 ff 
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Eine der wichtigsten Voraussetzungen, Korruption zu verhindern ist, Akzeptanz für . 
das Vorhandensein von Korruption zu schaffen. Wer sich nicht bewußt ist, daß 
nahezu in allen Lebensbereichen korruptes Verhalten möglich ist, kann auch keine 
Gegenmaßnahmen treffen. Diese Akzeptanz muß bei Führungskräften und 
Mitarbeitern gleich ausgeprägt sein, um eine möglichst hohe Wirkung der Anti
Korruptions-Regeln zu gewährleisten. 

In einem zweiten Schritt sollten in jeder Behörde, in jedem Wirtschaftsunternehmen 
bzw. anderen Organisationen Ethikregeln mit klarem Verbot von 
Korruptionspraktiken erstellt werden. Darin sind Hinweise auf Folgen bei 
Nichtbeachtung dieser Regeln für alle an der Korruption Beteiligten - Geber und 
Nehmer - aufzunehmen. 

Damit wird eine Unternehmenskultur entwickelt, die Korruption für alle deutlich 
ächtet und in ihrer Bindungswirkung für alle auch zur Stärkung der Vorbildwirkung 
beiträgt. 

Ein weiteres Element im System der Korruptionsprävention sind gezielte Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen. Ziel dieser Maßnahmen ist Erhöhung des Wissens um die 
unterschiedlichen Erscheinungsformen von Korruption, deren Entwicklungsprozesse. 
Damit wird die Sensibilität für Korruption als ethisches und kriminelles Problem 
erhöht. 

Ein Schwachpunkt im Entstehungsprozeß von Korruption ist die fehlende Kontrolle. 
Insoweit ist eine Intensivierung von Kontrollen durch Vorgesetzte notwendig, um den 
Anti-Korruptions-Willen zu verdeutlichen. In diesem Zusammenhang bietet sich die 
Entwicklung bzw. Einrichtung von Kontrollorganen an. Dies können sogenannte 
Innenrevisionen sein, die u .a. die Verfahrensabläufe auf Schwachstellen untersuchen 
und Verdachtsfällen nachgehen sowie - auch edv-gestützte - Kontrollsysteme 
entwickeln. Aber auch spezielle Ermittlungsgruppen können geeignet sein, das 
Entdeckungs- und Sanktionsrisiko zu erhöhen. 

Andere Möglichkeiten zur Erhöhung des Entdeckungsrisikos bestehen in der 
Benennung von Sicherheits- bzw. Korruptionsbeauftragten, die auch außerhalb des 
Dienstweges über eine "Hotline" erreichbar sind. Für Personen, die nicht den 
jeweiligen Behörden oder Organisationen angehören, bietet sich die Einrichtung von 
Beschwerdestellen an. 

Wenn Korruption auch in nahezu allen Bereichen auftreten kann, ist es dennoch 
unstrittig, daß es Aufgabenfelder gibt, die risikobehafteter sind als andere. Daher ist 
die Festlegung von Gefährdungsbereichen geeignet, besonderes Problembewußtsein 
zu entwickeln und eine zielgerichtete, präventiv wirkende ständige oder sporadische 
Überwachung durchzuführen. 

Bei all diesen Kontrollmaßnahmen ist jedoch zu bedenken, daß sie mit den betroffenen 
Mitarbeitern entwickelt bzw. abgestimmt sein sollten und es in besonderem Maße 
darauf ankommt, die Selbstkontrolle zu intensivieren. 
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Wie bereits weiter oben dargelegt, findet Korruption in Beziehungen statt, die über 
einzelne Organisationen hinausgehen. Neben den unmittelbar Beteiligten - Geber und 
Nehmer - sind so gut wie immer auch mindestenes zwei verschiedene Organisationen 
involviert. Dies bedeutet, daß Korruptionsprävention ebenfalls einer behörden-, 
institutions- und firmenübergreifenqen Zusammenarbeit bedarf Dabei ist diese 
Zusammenarbeit nicht nur auf unmittelbar beteiligte Organisationen auszurichten, 
sondern auch auf andere Kontrollorganisationen auszudehnen. Gemeinsame 
Entwicklung und Durchführung von Präventionsmaßnahmen im hier dargestellten 
Sinn macht deutlich, daß Korruption nicht gewollt ist und gemeinsam verhindert 
werden soll. 

In der Auf- und Ablauforganisation sowie im Bereich des Personaleinsatzes lassen sich 
eine Reihe von Maßnahmen treffen, die korruptionshemmend wirken: 

die Trennung von verschiedenen Funktionen und Aufgaben in Planungs- und 
Entscheidungsprozessen 
die Einführung des Vier-Augenprinzips 
die Aufhebung von starren und somit kalkulierbaren Zuständigkeiten (z.B .  i .  S .  
des Buchstabenprinzips) 
Einführung der Personalrotation im Rahmen einer durchgängigen 
Personalplanung und damit einhergehenden bewußten Personalauswahl 
Erhöhung der Transparenz der Entscheidungsabläufe mit einer verbesserten 
Dokumentation 
Durchführung grundsätzlich öffentlicher Aussschreibungen 
Einführung von Regelungen für Besucherverkehr i .S .  gläserne Büros. 

Da Korruptionsbeziehungen oft Ergebnis länger andauernder Prozesse sind, die nicht 
von Anfang an in illegaler Form stattfinden, gilt es die Grauzonenbereiche mit in 
Vorbeugungsmaßnahmen einzubeziehen. So sind eindeutig erlaubte und unerlaubte 
Verhaltensweisen wie z.B. die Annahme von Geschenken festzulegen und damit 
einhergehend Meldepflichten einzuführen.Dies dient der Transparenz und macht auch 
dem Schenkenden deutlich, daß es keine gemeinsamen"Geheimnisse" gibt. 

Eindeutig zu regeln - und dies am sinnvollsten durch einen generellen Ausschluß 
sind private Geschäfte mit bzw. Nebentätigkeiten bei Lieferanten, Auftragnehmern 
oder sonst den dienstlichen Aufgaben entsprechenden Bereichen. 

Auch wenn Korruption nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen nur selten auf 
schlechte wirtschaftliche Verhältnisse zurückzuführen und auch kein besonderes 
Problem unterer Arbeits- und Entscheidungsebenen ist, bietet sich im Sinne einer nicht 
nur technischen Prophylaxe eine Verbesserung der Qualifikation und Bezahlung von 
Mitarbeitern auch zur Steigerung der Motivation an. Wenn dies verbunden wird mit 
einer entprechenden corporate identity oder mit einem korruptionshemmenden 
Leitbild ist zu erwarten, daß die Mitarbeiter/innen von sich aus an der Vermeidung 
von illegalen und illegitimen Einflüssen interessiert sind und z.B. auch in besonders 
gefährdeten Bereichen mit der Offenlegung ihrer privaten Verhältnisse - seien es 
Beteiligungen oder Vermögen - einverstanden sind. 



Trotz aller Präventionsbemühungen kann nicht ausgeschlossen werden, daß es zu 
einzelnen Korruptionsfällen kommt. Hierfür sind im Rahmen eines vollständigen 
"Anti-Korruptions-Konzeptes" frühzeitig Reaktionsmuster festzulegen und bekannt zu 
machen. Dazu sollte folgendes gehören: 

Fazit : 

grundsätzlich keine internen Lösungen (Staatsanwaltschaft und Polizei 
verständigen) 
Beendigung von Geschäftsbeziehungen zu korrumpierenden Partnern bzw. 
Ausschluß von weiteren Aufträgen (schwarze Listen, Korruptionsdateien) 
konsequente Ahndung von Fehlverhalten. 

Korruption ist wie ein schleichendes Übel. Wenn auch eine Zunahme heute nicht 
eindeutig bewiesen werden kann, ist auch vor dem Hintergrund der Gefahren durch 
die Organisierte Kriminalität zu befürchten, daß ein Boden besteht, auf dem 
Korruption gedeihen kann. Die entstehenden Schäden sind nicht nur materieller Art, 
die immateriellen Schäden bedrohen Staat, Gemeinschaft und Gesellschaft sowie die 
Wirtschaft. Es kommt daher besonders darauf an, neben einer funktionierenden 
Strafverfolgung, die jedoch nur am Symptom kuriert, Korruption zu verhindern. 
Neben einer mehr technischen Korruptionsprävention kommt dabei der ethisch
sozialen Komponente eine besondere Bedeutung zu. Es muß Ziel und Leitbild von 
öffentlicher Verwaltung und der Wirtschaft sein, frei von Korruption zu sein! Dazu 
ist als abrundende Maßnahme auch eine themenbezogene Intensivierung der in- und 
externen Öffentlichkeitsarbeit möglich und notwendig. 
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Gewalt in  den Schulen und Mediengewalt 
Bericht aus dem AK 4 

von Hans-Dieter Schwind 

PFA_AK4.DCJC 

1 3 . 1 1 . 1 996 

Der Arbeitskreis 4 ( der auch gut besucht war) hat s ich am Vormittag mit dem 
Problem der Gewalt in der Schule befaßt sowie m it entsprechenden 
Präventionsmögl ichkeiten; in  der Nachmittagssitzung wurden Medienprobleme 
besprochen .  

1 .  
Zur Frage der Gewalt in der Schule l iegen aus den 90er Jahren inzwischen 
zah l reiche (veröffentl i chte) Untersuchungen vor. Für d ie  Jahrzehnte davor feh len 
h i ngegen entsprechende Forschungsarbeiten . Daß das so ist, hat primär damit zu 
tun ,  daß d ie  Gewalt in  den Schu len (auch wenn es s ie  gab)  b is  Ende der 80er Jahre 
zu den Tabuthemen zählte und zwar deshalb ,  wei l  Schu l le iter und 
Schulverwaltungen b is  hoch zu den ( Ku ltus-)Min isterien h inauf mehr  oder  weniger 
um den Ruf ihrer  Schulen bangten .  Daß d iese Institutionen inzwischen selbst 
e insch läg ige Forschungsarbeiten durchzuführen versuchen oder in iti ieren, darf n icht 
zuletzt als ein Zeichen für Leidensdruck (vie l leicht auch infolge von 
Medienberichten) i nterpretiert werden.  Totschweigen lassen sich die auftretenden 
Probleme jedenfa l l s  n icht mehr .  Auf der anderen Seite hat d ie neuere Forschung 
gezeigt, daß das Horrorgemälde, das manche sensationsorientierten Med ien 
entwerfen ,  grundsätz l ich keineswegs zutrifft: zumindest noch n icht. Faßt man den 
Trend der E rgebnisse zur  Gewalt in  der  Schule aufgrund der b isher vorl iegenden 
wissenschaft l ich erarbeiteten Informat ionen zusammen, ergibt s ich etwa das 
folgende Bi ld :  

- erstens: d ie  Zahl der extrem schulschwierigen Schüler n immt offenbar zu: 
- zweitens: an  e inem Tei l  der Schulen kommen (offenbar mehr a ls  das früher 

der Fal l  war) Körperverletzungen, vere inzelt auch Raubtaten und 
Erpressungen vor; 

- d rittens: betroffen sind (offensichtl ich eher als die Gymnasien) bestimmte 
Sonder-, Haupt- und Realschulen und zwar primär solche (der Großstädte) 
mit problematischen Einzugsgebieten ;  

- viertens: d ie  Täter der  physischen Gewalt s ind vornehm l ich Jungen; 
Mädchen setzen s ich eher verbal auseinander; e ine Verrohung der Sprache 



(Fäkalsprache) und Mobbing (Hänseln) s ind in  bezug auf beide 
G eschlechter auffäl l ig ;  

- fünftens: d ie Gewalttäter s ind häufig zug le ich auch Opfer von Gewalttaten ;  
- sechstens: d i e  Gewalttätigkeiten gehen von einem relat iv k le inen 

Schülerkreis aus; der Höhepunkt der Aggressionen l iegt bei den siebten und 
achten Klassen, also in den Pubertätsjahren; 

- s iebtens: offenbar n immt die Gruppengewalt zu: d .h .  Gruppen von Schü lern 
(d ie z.T. auch außerhalb der Schule devianten peer groups angehören) 
greifen einzelne M itschü ler an bzw. setzen sie unter Druck um Geld oder 
Kleidungsstücke abzupressen; 

- achtens: manche Tatdurchführung ist brutaler geworden; Hemmschwel len 
der Fai rness s ind offenbar (öfter als das früher der Fal l  war) n icht mehr 
vorhanden; 

- neuntens: körperl iche Angriffe gegenüber Lehrkräften scheinen h i ngegen 
h ierzulande (anders als in  den USA) noch eher zu den 
Ausnahmephänomenen zu gehören;  

- zehntens: während sich die Lehrpersonen i n  i hren Schulen durchweg s icher 
fühlen, scheint das für Schüler n icht mehr zu gelten: etwa jeder dritte 
Schüler fürchtet s ich in der Pause auf den Schulhof zu gehen; das g i lt auch 
schon für den Schulweg bzw. für d ie Anfahrt in Straßenbahnen und B ussen; 

- elftens: i n  der Ursachenfrage sind sich d ie Untersucher darüber e in ig ,  daß 
auch die Verhältnisse in der Schule ein Spiegelbi ld der Verhältn isse in  der 
G esel lschaft darstel len: i nsoweit sol len z.B. relevant sein: Probleme der 
fam i l ialen Erziehung, Medieneinflüsse, Frustrationen (die z. B .  mit 
ungünstigen Zukunftsperspektiven zu tun haben), Langewei le und reine 
Freude an der Gewalt: Gewalt stärkt das Selbstwertgefühl ! ;  

zwölftens: als widersprüchl ich erweisen sich d ie bisherigen 
Umfrageergebnisse bez. des gewaltfördernden E influsses von schlechten 
Schul le istungen (wird jedoch überwiegend bejaht) sowie der Größe der 
Klassen und Schulen (dürfte mit dem jewei l igen Schulkl ima zu tun haben) ,  
der Architektur der Gebäude. 

Bei a l len Ergebnissen wi rd man im Rahmen der Interpretation al lerd ings  

berücksichtigen müssen,  daß be i  Untersuchungen dieser Art nur d ie subjektive 

Wahrnehmung der Befragten als Grundlage dient und auch die Ausschöpfungsquote 

relevant ist. 

1 .  Der erste Referent war Privatdozent Dr. Heinz Günter Holtappels vom 

Sonderforschungsbereich „Prävention und Intervention im Kindes- und Jugendalter" 

(Un iversität B ie lefeld) .  Holtappels ste l lte e ine neue Untersuchung vor, die s ich auf 

verschiedene Regionen des Landes Hessen bezieht. Untersuchungszeitraum: 

Herbst 1 995. Befragt wurden 3 540 Schüler und Schülerinnen i m  Alter von 1 1 - 1 7  
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Jahren und 448 Lehrpersonen aus 24 ausgewählten Schulen der Sekundarstufe 1 .  
Die Ausschöpfungsquote dürfte (da die Schüler klassenweise befragt wurden) hoch 
gewesen sein ;  m itgetei lt wurde sie jedoch im Referat n icht; ebensowenig wie die 
Rücklaufquote bei den Lehrerinnen und Lehrern . Im Ergebnis bestätigen die 
Befunde von Holtappels den Trend der bisherigen Forschung. Sie weichen jedoch in 
folgenden Punkten ab bzw. ergänzen d ie bisherigen Resultate: 

- erstens: die höchsten Gewaltquoten stel lte der Referent in den Schulen für 
lernbehinderte fest; 

- zweitens: fast jeder zehnte Schüler hört tägl ich ausländerfeindl iche Sprüche; 
- drittens: gut ein Viertel der Schüler beobachtet mindestens mehrmals 

monatl ich das Beschimpfen oder Beleid igen Gewei ls 3% körperl iche 
Bedrohungen und Sch lagen) von Lehrpersonen; 

- viertens: sexuel le Belästigungen haben mindestens mehrmals im Monat 1 6% 
der Schüler gegenüber Mädchen, 1 0% gegenüber Jungen gesehen; 

- fünftens: jeder 3. Schüler hat schon die Beschädigung an Toi lettenanlagen 
beobachtet oder das Besprühen und Beschmieren von Wänden usw. ; 

- sechstens: 1 1  % der Schüler haben Mitschüler schon auf dem Schulweg 
gezielt belästigt; jeder dritte gibt an, bewußt Streit anzufangen; 

- siebtens: 63% der Lehrer vermuten hinter der Schü lergewalt psychische 
Auffä l l igkeiten ,  1 2% denken sogar an eine kriminel le Gefährdung; 86% 
votieren für ein Einschreiten der · Erwachsenen bei gewaltförmigen 
Konfl ikten; aber jede siebte Lehrperson hält die Schule für relativ machtlos; 

- achtens: Ganztagsschulen sind nach dieser Untersuchung n icht wen iger 
belastet als Hauptschulen; 

- neuntens: die Größe der Schule und die Größe der Klasse sol l  nach den 
Ergebnissen Holtappels keinen Einfluß  auf die Entwicklung von 
Gewaltphänomenen besitzen. 

Interessant ist an dieser Studie auch das Ergebnis, daß restriktives 
Erziehungsverhalten (elterl iche Strenge) Gewalthandeln der Schüler möglicherweise 
begünstigt, während ein kommunikativ-demokratischer Erziehungssti l  solche 
Gefahren vermindert. In  noch stärkerem Maße haben nach den Bie lefelder Befunden 
die Wert- und Normvorstel lungen in  den Freundesgruppen Einfluß  darauf, ob 
Jugendl iche Gewalt b i l l igen oder ausüben. Aber auch die Schule selbst ist an der 
Produktion aggressiver Einste l lungs- und Verhaltensformen n icht unbetei l igt. 
Holtappels nannte insoweit etwa Verhaltensregeln, Leistungsdominanz und 
Lehrerverhalten: auch Etikettierungsprozesse (,,Der Schüler X ist e in Schläger" ! ) .  

D ie  Ansätze zur Intervention, d ie  der Referent u .a .  vortrug, entsprechen 
grundsätzl ich den Anregungen, die auch aus anderen Untersuchungen schon 



bekannt s ind (z.B .  Schwind/Roitsch/Ahlborn/G ielen: Gewa lt i n  der Schu le - am 

Beispiel von Bochum, Mainz 1 995): sie reichen von der Förderung 

le istungsschwacher Schüler über eine transparente Notengestaltung, motivierende 

(auch fächerübergreifende) Schu lprojekte, wohnl iche Ausgestaltung der Schule ,  
Verminderung unkontro l l ierbarer Ecken (d ie insbesondere an größeren Schu len 
häufig vorkommen), Schulfeiern und Feste usw. bis zum Ausbau der Mögl ichkeiten 

zum Aggressionsabbau: n icht zuletzt etwa über Sport und Fre iräume zum Toben. 

Besonders interessant s ind die Überlegungen Holtappels zur i nterkulturel len 

Erziehung; vorgeschlagen wird insoweit z .B .  der Unterricht über internationale 

Konfl i kte u nd Krisenherde, Asyl - und Zuwanderungsprobleme; dieser Unterricht 

sol lte s ich jedoch auch mit den entsprechenden Problemen der Deutschen vertraut 

machen u m  n icht den E indruck einer einseitigen Information zu verstärken.  Der 

Referent wies im übrigen darauf h in ,  daß Zuwendung und Verständnis für 

Schülerverhalten nicht bedeutet, jedes Verhalten zu tolerieren: Lehrer, die 

„wegschauen" statt e inzugreifen, tragen jedenfal ls eine M itverantwortung für die 

Eskalation der Probleme, wei l  sie den Wiederholungseffekte des erfolgreichen 

Täters verstärken .  

In  der anschl ießenden Diskussion haben folgende Probleme e ine Rol le gespielt :  

- Weshalb s ind Ganztagsschulen nicht weniger als Hauptschulen belastet? Es 

könnte nach Meinung der Tei lnehmer an der n icht kongruenten Kl ientel 

l iegen. Ganztagsschüler kommen vermutl ich aus Fami l ien, in denen s ich die 

Eltern tagsüber n icht um ihre Kinder kümmern können. 

- Weshalb spielen Schulgröße und Klassenfrequenz für die 

Gewaltentwicklung keine Rol le? Das Resultat des Referenten erschien 

wenig plausibel und könnte außerdem (so die Befürchtungen) für die 

Schu lpol it ik negativ i nstrumental is iert werden . 

- Weshalb wurden die Ausschöpfungsquoten nicht referiert? Die 

Rücklaufquote der Fragebogen betrug nach den Angaben des Referenten 

ledigl ich 38%. Damit ist al lerd ings die Repräsentativität der Untersuchung 

insoweit in Frage gestel lt .  
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2. Das zwe ite Referat hatten sich Kriminaldirektor Jürgen Sievers vom LKA 
Schleswig-Holstein  und Studienrat Becker getei lt ,  die das Modellprojekt ·,,Prävention 
im Team" (P IT) vorgestel lt haben. 

Die Grundidee des P IT-Programms besteht darin ,  mit Schülern über 
„Einstiegsthemen" (wie Diebstahl , Gewalt, Sucht) ins Gespräch zu kommen und von 
da aus dann weiter problemorientiert andere Sorgen der Schü ler besprechen zu 
können: etwa den S inn von Strafen, die Bedeutung von Werten, das Gewaltmonopol 
des Staates, Probleme der Spielsucht, Eigenverantwortung, die Suche nach eigenen 
Wegen usw. 

Lehrer, die an e iner solchen Vorgehensweise interessiert sind, können sich i n  
Schleswig-Holstein  bei einer Pol izei inspektion melden und bekommen dann einen 
Polizisten genannt, der - nach einer Vorbereitung der Thematik durch die Lehrer -
deren Informationen aus seiner eigenen Erfahrung ergänzt. Die vertiefenden 
Gespräche werden dann gemeinsam mit der Klasse gefChrt. Der M indesteinsatz für 
P IT (T für Team von Polizeibeamten und Lehrern) beträgt 1 2  Stunden ; die sich auf 
insgesamt 3 Wochen vertei len; das Alter der Schüler sol lte bei 1 2-1 4 Jahren l iegen.  
Das Programm ist i nzwischen mit  30 Klassen durchgeführt worden und hat auch das 
Verständnis zwischen Pol izei und Pädagogen gefördert. Übrigens: der 
Pol izeibeamte stel l t  sich, bevor das Programm beginnt, zunächst den Eltern auf 
e inem Elternabend vor. Die Vertiefungsphase läßt es im übrigen zu, weitere 
Personen (etwa Jugendrichter oder Mitarbeiter einer Jugendarrestanstalt) in die 
Gespräche mit e inzubeziehen. 

In  der Diskussion ging es u.a . um folgende Fragen: 

Stehen Aufwand und Nutzen dieses Programms i n  einem vertretbaren 
Verhältnis zueinander? Die Referenten verwiesen dazu auf eine Befragung, 
nach der die Tei l nehmer am P IT-Programm von diesem Angebot zumindest 
ganz angetan waren .  Fragl ich erschien dem AK jedoch, ob eine rechtl iche 
Konditionierung der Schüler erfolgt und wenn ja,  wie lange sie anhält.Als 
Nebeneffekt wurde immerhin akzeptiert, daß PIT zum Abbau von Vorurtei len 
gegenüber Pol izeibeamten führen kann;  auch das Verhältnis der Pol izei zur 
Schule könnte entkrampft werden. Dazu berichtete KD Sievers aus seiner 
Erfahrung. Früher habe man, wenn er die Schule betrat, gefragt: ,,Hätten S ie 
n icht in  Zivi l kommen können?" Heute erwarte man schon eher eine Uniform. 



Schl ießl ich schlug Dr. Holtappels die Durchführung einer Wirk\.mgs

Evaluation des P IT Programmes vor. 

- Verschiedene Pol izeibeamte wiesen im Verlaufe der D iskussion auch darauf 

h in ,  daß das PIT-Programm so s ingulär gar n icht sei . Diese Aufgaben 

würden anderwärts durch die pol izei l ichen Jugendsachberater 

wahrgenommen, d ie sich (ebenso wie die Präventionsbeamten)  in der 

Schu le vorstel len und dort zu helfen versuchen. 

I I .  

1 .  In der Nachmittagssitzung sprach zunächst Dipl . -Psychologe Kurt A. Richter, der 

seine I nitiative „Gewaltverzicht im Fernsehen" vorstel lte . Konkret handelt es s ich um 

ein F lugblatt mit der Überschrift „Aufruf gegen die TV-Gewalt" . Dieser Aufruf sol l ,  wie 

der Referent betonte, ,,h i lflose Wut transportieren" . Das zentrale Anl iegen der 
I n it iat ive besteht darin, 

- erstens: die TV-Sender zu verantwortungsbewußtem Umgang mit der 

Darstel lung von Gewalt anzuhalten, 

- zweitens: gesetzl iche Kontrol len konsequent durchzusetzen und Verstöße 

mit Bußgeldern zu ahnden, 

- drittens: i ndizierte F i lme zu keiner Zeit auszustrahlen, also auch n icht 

während der Nachtzeit, 

- viertens: wenn Gewaltfi lme gezeigt werden, auf Werbespots zu verzichten ,  

d ie verharmlosend wirken, 

fünftens: werbetre ibende F i rmen zu veranlassen, im Rahmen von 

Sendungen mit hohem Ante i l  an Gewalt und menschl ichem Leid n icht mehr 

zu werben. 

Sch l ießl ich wird auf dem Flugblatt die Notwendigkeit erzieherischer und 

medienpädagogischer Maßnahmen im Elternhaus, im Kindergarten und i n  der 

Schu le betont. 

Diskutiert wurden primär die folgenden Fragen: 
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- Welche Wirkungen haben die Medien (Medienwirkungstheorien) und wie 
kommt man dem „Montagssyndrom" von Schulkindern bei, die am 
Wochenende viel Fernsehen bzw. Videos konsumiert haben? 

- S ind Videos nicht viel gefährlicher als Fernsehprogramme, die Gewaltfi lme 
ausstrahlen? Ein Teilnehmer bemerkte dazu: ,,Kinder halten nur das erste 
Mal d ie Hand vor die Augen" .  

- Was nutzt ein solcher Aufruf überhaupt? Ein Tei lnehmer an der D iskussion 
sch lug dazu vor, daß bei solchen Aktionen, wenn sie überhaupt einen Sinn 
haben sol lten , auch konkrete Forderungen geste l lt werden müßten, wie 
beispielsweise die Einsetzung eines Medienbeauftragten, wie er z. B .  auch 
von der Anti-Gewaltkommission der Bundesregierung angeregt worden ist. 

2. U l l rich Al lwardt, Leiter des F i lmreferats der Bundeszentrale für Pol itische B i ldung 
(Bonn), stel lte das sog. Kino-Seminar vor, das eine i nteressante Mögl ichkeit 
eröffnet, mit Schülern über Gewaltfi lme ins Gespräch zu kommen. Gezeigt werden in 
Fi lmtheatern gängige Spielfi lme, die sich an Gewalt orientieren . Das Besondere 
besteht nun darin, daß den Besuchern angeboten wird, im Anschluß mit Fachleuten, 
die die Bundeszentrale ausschickt, über den Inhalt der Streifen in eine Diskussion 
einzutreten. Der Kinobesitzer darf mit diesen (kostenlosen) Zusatzangeboten auch 
werben. Nach der Erfahrung von Al lwardt bleiben etwa 50% der rund 1 00 bis 200 
Jugendl ichen, die solche Veranstaltungen besuchen, hinterher sitzen, um die 
Diskussion abzuwarten .  

Inzwischen hat d ie  Bundeszentrale auch selbst themenorientierte Kurzfi lme gedreht, 
die Schulen abrufen können .  

In  der Diskussion wurde die neue Idee durchweg positiv aufgenommen. 

3. Wi lfried Schneider, ste l lv. Leiter der „Bundesprüfstel le für jugendgefährdende 
Schriften" ,  weihte zum Sch luß in die Arbeitsweise der Bundesprüfstel le e in ,  deren 
Geschichte mit den Landserheften nach dem Kriege begann und heute mit 
Problemen des Internet endet. 



-----



Heinz Günter Holtappels 
Gewalt im sozialen Kontext der Schule 

Empirische Problemanalyse und schulpädagogische Präventionsansätze 

Vortrag auf dem Deutschen Präventionstag der Deutschen Stiftung für Verbrechensverhütung und 
Straffiilligenhilfe und der Kriminologischen Zentralstelle e. V. in der Polizei-Führungsakademie 

am 2 .  Juli 1 996 in Münster 

Die öffentliche Debatte um Gewalt in der Schule zeichnet ein klares Bild: Die Gewalt unter Kindern 
und Jugendlieben nehme zu, an Schulen sei Gewalt häufiger und heftiger denn je an der Tagesordnung, 
Schulhöfe und Schulwege seien ein gefährliches Pflaster, immer mehr Schüler seien bewaffnet und -
Gewalt habe nicht nur quantitativ zugenommen, sondern äußere sich in der Qualität der Gewalthand
��ngen brutaler als je zuvor. In solchen und ähnlichen Annahmen werden seit geraumer Zeit in der 
Offentlichkeit und in Medien gewagte Thesen über den Gewaltzustand in Schulen vertreten. 

Ohne Aggression und Gewalt verharmlosen zu wollen muß gesagt; werden: Gewalttätiges Verhalten bei 
Kindern und Jugendlieben ist keineswegs neu. Berichte zum Schulalltag aus früheren Zeiten verdeut
lichen, daß es wohl immer schon Gewalttätigkeiten und Sachbeschädigungen gab. Und auch für einen 
dramatischen Anstieg der Gewalt in der Schule gibt es keine gesicherten Forschungsbefunde. 

Dennoch wird durchaus glaubhaft von Lehrer/innen und Eltern zum einen eine Zunahme solcher Phä
nomene, zum anderen eine qualitative Veränderung in Richtung höherer Gewaltbereitschaft und größe
rer Brutalität der Handlungen gegenüber früher konstatiert. Möglicherweise sind zwar einerseits 
tatsächlich Veränderungen in Richtung einer Verstärkung von Gewaltphänomenen vonstatten gegangen, 
die aber andererseits aufgrund höherere Sensibilität und gewandelter Bewertungsmaßstäbe empfindli
cher wahrgenommen werden. Auch spektakuläre Einzelfälle können nicht darüber hinwegtäuschen, daß 
gesicherte empirische Belege weder für eine massive Zunahme noch für einen grundlegenden qualita
tiven Wandel von Aggression und Gewalt vorliegen. Allerdings fehlen Längsschnittstudien, die sowohl 
Selbstreports als auch valide Beobachtungen beinhalten. 

1 Aktueller Forschungsstand zur Gewaltvec-breitung in der Schule 

Was also wissen wir aus aktuellen empirischen Forschungen über Ausmaß und Erscheinungsformen von 
Aggression und Gewalt an Schulen? Entsprechende aktuelle Forschungsbefunde der letzten drei Jahre 
lassen sich wie folgt zusammenfassen (vgl. besonders NIEBEL u.a. 1993; DE1TENBORN/LAUTSCH 1993; 
TODT/BuscH 1994; SCHWIND u.a. 1995; MEIER u.a. 1995; FUNK 1 995; GRESZIK u.a. 1995): 

1 .  Die meisten Studien zeigen aus der Perspektive von Dritten (Schüler/innen, Lehrpersonen, Schullei
tungen), daß allenfalls eine leichte quantitative Zunahme körperlicher Gewalt im Zeitverlauf registriert 
wird, allerdings eitle spürbare Zunahme verbaler und psychischer Aggressionen. 

2. Verbale und non-verbale Aggressionen (Spotten, Beschimpfen, gemeine Gesten) sind auch die Ge
waltformen mit dem mit Abstand weitesten Verbreitungsgrad unter Schüler/innen. In Verbindung damit 
gewinnt das Mobbing (körperliches und psychisches Angreifen, Drangsalieren etc.)  ebenso an Bedeu
tung wie die Bewaffnung bei Schüler/innen. Prügeleien und Vandalismus sind dagegen weniger häufige 
Vorkommnisse. Erpressungen, Bau<leuaktivitäten und sexuelle Delikte spielen offenbar eine geringe 
Rolle, entziehen sich aber auch oft der Beobachtung im Schulgelände. (Vgl. NIEBEL u.a. 1 993; FUNK 
1995 .)  

3 .  Gewalttäter sind häufig auch Opfer von Gewalt und umgekehrt; bei DETrENBORNILAUTSCH (1993 , 
S. 768) waren es jeweils 44% .  Die Gruppen von Schüler/innen, die Gewalt ausüben, sind also in be
trächtlichem Maße kongruent mit solchen Schüler/innen, die Opfer von Gewalthandlungen wurden. Ein 
beträchtlicher Teil der Schülerschaft insgesamt berichtet von Angst vor Gewalt in der Schule, was nicht 
selten zu Rückzug oder Bewaffnung führt (vgl. FUNK 1995; GRESZIK u.a. 1 995). 

4. Gewaltausübung ist vornehmlich Jungengewalt. Bei Mädchen kommen eigene körperliche Gewalt
handlungen gegen andere und Sachbeschädigungen weitaus seltener vor als bei Jungen; allenfalls bei 
nicht-körperlichen und psychischen Gewalthandlungen sind auch bei Mädchen nennenswerte Quoten 
feststellbar. Auch hinsichtlich gewaltförmiger Einstellungen (Gewaltbereitschaft und Gewaltbilligung) 
weisen Jungen höhere Werte auf als Mädchen (vgl. FUNK 1995). Jungen sind häufiger Opfer körperli 



eher Gewalt als Mädchen, von sexuellen Gewalthandlungen sind eher Mädchen betroffen; hinsichtlich 
psychischer Gewalt zeigen sich differenzie1tere Befunde. 

5. Unterschiede nach sozialer Schichtzugehörigkeit zeigen sich für Gewaltliandlungen insgesamt nicht, 
in einzelnen Gewaltformen sind Differenzen nach oben wie unten nachweisbar. Deutsche Schüler/innen 
und solche ausländischer Herkunft unterscheiden sich offenbar nicht wesentlich im Hinblick auf Ge
waltausübung. 
6. Nach Schulform differenziert kommen Gewalthandlungen am häufigsten in Sonderschule, Haupt
schule und Berufsschule vor, aber auch in Real- und Gesamtschulen sowie in der Primarstufe sind noch 
bettächtliche Quoten feststellbar; Gymnasien sind zumindest hinsichtlich physischer Gewalt deutlich 
weniger betroffen. Klassen- und Schulgröße haben dagegen offenbar keinen nachweisbaren Einfluß auf 
das Gewaltvorkommen (vgl. z.B. OLWEUS 1 995, S. 34 f. ) .  Überaus deutlich zeigt sich ein Stadt-Land
Gefälle in den Gewaltquoten. Insgesamt wird aber deutlich, daß einzelne Schulen in schwierigen Um
feldern besonders von Gewaltproblemen betroffen sein können. 

7. Gewaltorte sind am häufigsten die Schulhöfe, hinzu kommen aber auch Flure, Klassenraum und 
Schulweg. Zeiten der Auseinandersetzung sind vornehmlich die Pausen, nicht viel seltener aber auch 
Zeiten vor Schulbeginn und nach Schulende, aber auch in Unterrichtszeiten finden sich 10-12 % an Ge
waltfällen (vgl . etwa NIBBEL u.a. 1 993). 

8 .  Es scheint zwingmd erforderlich zu sein, ·Gewalthandlungen nach situationellen und interaktionellen 
Faktoren zu betrachten, d .h . ,  nach der Genese und den Motiven von Gewaltsituationen zu unterschei
den, also etwa zwischen unabsichtlichen und absichtlichen Beschädigungen, zwischen spaßhaft-sportli
chem Kräftemessen und ernstliaften Schlägereien, zwischen situativen Auseinandersetzungen und ge
planten bzw. gezielten Aggressionshandlungen gegen Einzelne. 
F orscbungsergebnisse der Bielefelder Repräsentativ-Studie 
zum Gewaltvorkommen in der Schule 

Das Bielefelder Forschungsprojekt untersucht Ausmaß und Formen von Gewalt bei Schüler/innen an 
Schulen in Abhängigkeit von sozialen Bedingungsfaktoren im schulischen und außerschulischen Umfeld 
und Persönlichkeitsmerkmalen. Im weiteren Verlauf wird die Studie dabei insbesondere der Frage 
nachgehen, inwieweit aggressive und gewaltförmige Verhaltensweisen und Einstellungen bei Schülerin
nen und Schülern mit der Lernkultur und dem sozialen Klima an Schulen in Zusammenhang stehen. 
In der für die neunziger Jahre größten und zugleich erstmals repräsentativen Untersuchung wurden im 
Herbst 1995 in verschiedenen Regionen des Landes Hessen insgesamt 3 .540 Schüler/innen (jeweils 
ganze Schulklassen) im Alter von 1 1 - 17  Jahren und 448 Lehrer/innen aus 24 ausgewählten Schulen per 
Fragebögen befragt. Dabei wurden sämtliche Schulformen der Sekundarstufe I in folgenden Jahrgängen 
berücksichtigt: Schule für Lernhilfe, Haupt- und Realschule (jeweils Klassen 6, 8 und 9), Gymnasium, 
schulformbezogene Gesamtschule, schulformunabhängige Gesamtschule (jeweils Klassen 6, 8 und 10) .  
Ergebnisse im Gesamtüberblick 
Im Gesamtergebnis ist festzustellen, daß Gewalthandlungen in Schulen nicht in dem Ausmaß vorkom
men, wie es dramatisierte Darstellungen in der Öffentlichkeit nahelegen. Gleichwohl nehmen Schü
ler/innen und Lehrer/innen im Verlauf eines Schuljahres verschiedene Gewaltformen in nicht unbe
trächtlichem Umfang in ihrer Schule wahr. Die Täter- und Opferangaben verdeutlichen, daß häufige 
Gewaltliandlungen nur von einem zahlenmäßig kleinen Anteil der Schülerschaft begangen werden. 
Währenddessen werden gelegentlich vorkommende Gewalthandlungen von einer deutlich höheren Zahl 
von Schülern zugegeben und auch von den meisten Schülern und Lehrern registriert. 
Nach weitgehend übereinstimmender Wahrnehmung von Schülern und Lehrern stehen an der Spitze der 
beobachteten Gewalthandlungen nicht spektakuläre Schlägereien, sondern psychische Angriffe, beson
ders verbale Aggressionen. Diese Häufigkeitsgewichte bestätigen sich auch in den Angaben von Tätern 
und Opfern. Insgesamt deutet die Verbreitung von Schülergewalt jedoch darauf hin, daß gewaltförmige 
Verhaltensweisen und Einstellungen in einzelnen Schulen und bestimmten Schülergruppen durchaus ein 
ernstzunehmendes Schulproblem darstellen. Nach einzelnen Gruppen zeigen sich folgende Besonder-
heiten und Unterschiede: 

■ Fast durchgängig haben Jungen bei Tätern wie Opfern ein spürbares Übergewicht in den Gewalthäu
figkeiten. Aufgrund ihrer häufigeren Verwicklung in gewaltförmigen Konfliktsituationen werden von 
den Jungen Gewaltliandlungen in ihrer Schule fast durchgängig stärker wahrgenommen als von Mäd
chen. 



• Nach Schulformen sind durchgängig über fast alle Gewaltformen die höchsten Gewaltquoten in 
Schulen für Lernhilfe ( = Sonderschule für Lernbehinderte) festzustellen, während sich in Gymnasien 
fast durchgängig die geringste Belastung mit Schülergewalt zeigt; Schüler aus Gesamtschulen, Haupt
und Realschulen liegen im mittleren Bereich. 

• In unserer Stichprobe zeigen sich die höchsten Gewaltquoten im 8. und vor allem im 9. Jahrgang 
( =nur Klassen mit Sonder- und Hauptschülern) . Dementsprechend wird bei körperlichen Angriffen und 
Erpressung in der 8 .  Klassenstufe eine stärkere Gewaltverbreitung als in anderen Klassen wahrgenom
men; in dieser Jahrgangsstufe befinden sich nach Schülerangaben überhaupt tendenziell mehr Gewalt
täter und -opfer. Hinsichtlich Vandalismus, verbalen und non-verbalen Angriffen auf Mitschüler oder 
Lehrer steigt mit zunehmendem Schüleralter (von Klasse 6 bis Klasse 10) offenbar die Sensibilität für 
Gewaltwahrnehmungen, während zugleich die Billigung von Gewalt abnimmt. 

Verschiedene Devianzformen stehen in Zusammenhang: 

• Gewaltbilligende Ei��tellungen gehen einher mit physischen und psychischen Gewaltverhalten, mit 
Delinquenz sowie mit Ubertretungen der Normen der Schülerrolle. 

• Körperliche und psychische Gewalthandlungen sind in hohem Maße bei derselben Schülergruppe vor
findbar; beide Formen stehen zudem in hohem Zusammenhang mit Schuldevianz und Delinquenz. 

• Psychische Gewaltausübung, aber noch deutlicher körperliche Gewalt korreliert hoch mit nationalisti
schen Einstellungen. 

(1) Schülergewalt in der Wahrnehmung von Schülern und Lehrern 
Angaben zur Wahrnehmun.g von Schülergewalt erlauben zunächst einige globale Einschätzungen zum 
Gewaltvorkommen in der Schule. Dabei sind zu den meisten Bereichen die Schülerangaben vermutlich 
deshalb noch aussagekräftiger als die Lehrerangaben, weil sie sich zumeist eher als die Lehrpersonen 
näher am Geschehen befinden: 

• Fast täglich registrieren 38% der Schüler Beschimpfungen und gemeine Ausdrucke, 33% gemeine 
Gesten und 28% das Verspotten von Mitschülern; über einen größeren Zeitraum (mindestens mehrmals 
monatlich) sind es gar drei Viertel bis zwei Drittel aller Schüler, die solche Verhal�nsweisen miterle
ben. 9% hören fast täglich ausländerfeindliche Spruche; 28% mehrmals pro Monat. Uber den Zeitraum 
eines Jahres hinweg gibt es kaum Schüler, die solche Formen des "Mobbing" nie erleben. Die Lehrer 
nehmen offenbar einen Teil dieser Verhaltensformen deutlich häufiger wahr; die Anteile der Lehrkräfte, 
die verbale Aggressionen registrieren, sind jedenfalls spürbar höher als die Anteile der Schüler. 

• Gut ein Viertel der Schüler beobachtet mindestens mehrmals monatlich das Beschimpfen oder Belei
digen von Lehrpersonen. Gravierendere Attacken auf Lehrkräfte sind recht selten zu beobachten: z.B. 
von 5 % mehrmals monatlich das Entwenden von Lehrereigentum, jeweils 3 % körperliche Bedrohungen 
und Schlagen der Lehrperson. Die Lehrerangaben zu eigenen Erlebnissen als Gewaltopfer bestätigen 
diese durchgängig niedrigen Quoten. 

• Rund 28 % der Schüler berichten, daß mehrmals monatlich eine ernsthafte Prugelei zwischen zwei 
Jungen stattfindet, viermal so häufig wie zwischen zwei Mädchen, dreimal so häufig wie zwischen 
Mädchen und Jungen. 7 %  haben Gruppen-Schlägereien gesehen, nur 4% aller Schüler beobachteten 
Angriffe mit einer Waffe. Ohnehin hat nicht jede Rauferei ernsten Hintergrund mit Verletzungsabsicht, 
denn die weitaus meisten Raufereien sind "Spaßkämpfe" oder "Kräftemessen" :  57% beobachten dies 
mehrmals monatlich bei Jungen, 1 3 %  bei Mädchen. Was den Vergleich zwischen Schüler- und Leh
rerangaben anbetrifft, so nehmen über einen längeren Zeitraum insgesamt die Lehrkräfte körperliche 
Auseinandersetzungen stärker wahr, jedoch scheinen sie die Häufigkeit der Vorkommnisse dieser Art 
eher zu unterschätzen. 

• Sexuelle Belästigungen haben mindestens mehrmals pro Monat 16% der Schüler gegenüber Mädchen, 
10% gegenüber Jungen beobachtet; von Lehrkräften wird dies weniger registriert. Erpressungen von 
Mitschülern in Form von Geld- und Sachenforderungen haben 6% bzw. 5 %  der Schüler registriert; die 
Lehrerangaben bestätigen die wahrgenommenen Häufigkeiten, wobei aber Einzelfälle von einem größe
ren Prozentanteil beobachtet werden als bei den Schülern. 

• Weitaus häufiger hingegen werden von Schülern Sachbeschädigungen beobachtet: an Toilettenanlagen 
(mehrmals monatlich von 33 % gesehen), an Einrichtung oder Unterrichtsmaterial der Schule (jeweils 
1 9% ) ,  Beschmieren oder Besprühen der Wände (26% ), Eigentum der Mitschüler (22 % ). Der Anteil der 
Lehrkräfte, die solche Handlungsweisen registrieren, liegt hier bemerkenswerterweise durchgängig h-0-
her als bei den Schülern, wobei sich dies wiederum nicht auf häufige Vorkommnisse bezieht. 



(2) Schülerselbstreport über eigene gewaltförmige Handlungen 
Genauere Aufschlüsse über Gewalthäufigkeiten erhalten wir über Angaben der Schüler über Art und 
Häufigkeit selbst ausgeübter Handlungen als Täter innerhalb eines Jahres (gestufte Antwortmöglichkei
ten: "nie", "alle paar Monate", "mehrmals im Monat" ,  "mehrmals wöchentlich" und "fast täglich") :  

■ 3 1  % haben sich innerhalb eines Jahres gelegentlich mit anderen geprügelt, davon 1 1  % mindestens 
mehrmals monatlich. 14% verprügelten mit anderen zusammen einen Mitschüler, davon 6% mehrmals 
im Monat. 1 1  % haben gezielt Mitschüler auf dem Schulweg belästigt, bedroht oder verprügelt, 5 %  
davon betrieben dies mehrfach im Monat. 

■ Bewußtes Streitanfängen mit Mitschülern wird im Jahresverlauf von 33% (davon 10% öfters) zuge
geben, von 54% (davon 22% öfters) das Beschimpfen der Mitschüler mit gemeinen Ausdrücken, von 
57% (davon 25% öfters) das Hänseln und Sich-lustig-machen über andere, 51 % (davon 24% öfters) är
gern und belästigen Mitschüler im Unterricht, 34% (davon 15% öfters) haben die Lehrperson provo
ziert. 

• Innerhalb eines Jahres haben 19% der Schüler andere unter Druck gesetzt haben (davon 6% mehrmals 
monatlich), 21 % haben Mitschülern etwas gewaltsam weggenommen (8 % mehrmals monatlich) ; 1 1  % 
haben schon einmal "Waffen" (z.B. Reizgas, Messer) mit in die Schule gebracht (6% monatlich öfters) . 

■ Ebenfalls auf den Zeitraum eines Jahres bezogen wurden Beschädigungen im Schulgebäude von 1 8  % 
(8% mehrmals im Monat) begangen, bei Zerstörung von Schuleinrichtung und -material sind es 1 5 %  
(6%), bei Eigentum der Mitschüler 14% (7%) .  

(3) Schüler- und Lehrerangaben über eigene Erlebnisse als Opfer von Gewalthandlungen 

Zudem konnte ermittelt werden, wie häufig Schüler/innen und Lehrer/innen selbst Gewalthandlungen 
als Opfer erlebt haben, womit eine Kontrolle der ermittelten Gewaltquoten möglich wird. 

Die Schülerbefragung zeigt: Jeder siebte Schüler wurde im Laufe eines Jahres schon einmal von ande
ren geschlagen, 4% passierte dies häufiger (mehrmals monatlich) . Unter Druck gesetzt oder erpreßt 
wurden 8%  der Schüler, die Hälfte davon monatlich öfters; 1 7% geben an, daß ihnen etwas gewaltsam 
weggenommen wurde (5% sogar mehrmals monatlich). 

Auch die Angaben zur Opfersituation zeigen, daß verbale Aggressionen weiter verbreitet sind als an
dere Gewaltformen: Hänseln oder Ärgern durch Mitschüler mußten bereits 43% innerhalb eines Jahres 
ertragen, 6% sind mehrmals wöchentlich Zielscheibe solcher Angriffe; Beschimpfen und Beleidigen 
erlebten 37% ,  davon 5 %  mehrmals wöchentlich. 

Schüler, die häufig Zielscheibe von Angriffen auf die Person werden, sind durch niedriges Selbstwert
gefühl, aber auch durch Aggressionsbereitschaft gekennzeichnet. Die Opfer gehören zudem in weiten 
Teilen zu Tätern mit physischer und psychischer Gewaltausübung. Gewaltopfer unter den Schülern sind 
darüber hinaus deutlich weniger in der Schülergruppe ihrer Klasse integriert und nehmen tendenziell in 
geringerem Maße Gruppenzusammenhalt wahr, dafür in höherem Maße die Konkurrenz der Mitschüler 
und schulischen Leistungsdruck. 

Was Schülergewalt in der Lehrerbewertung anbetrifft, so sehen 63% der Lehrer hinter Schülergewalt 
psychische Auffälligkeiten, 12  % vermuten gar eine kriminelle Gefährdung. Nur 6% der Lehrer hält 
Gewalt unter Schülern in der Jugendphase für normal (21 % sind unsicher) und nur 4% glauben, daß bei 
Schülerkonflikten Gewalt manchmal unvermeidlich ist. Dementsprechend votieren 86% der Lehrer 
grundsätzlich für ein Einschreiten der Erwachsenen bei gewaltförmigen Konflikten; jeweils über 90% 
meinen, daß Gewalt an Schulen nicht geduldet werden darf und ihr mit pädagogischen Mitteln zu  be
gegnen ist. Jede siebte Lehrperson allerdings glaubt, daß die Schule relativ machtlos ist. 

2 Erklärungsansätze für Gewalt an Schulen: Gesellschaft-
liche und schulspezifische Bedingungsfak.loren 

Welche Bedingungsfaktoren für Gewalt zeigen sich aufgrund sozialwissenschaftlicher Theorie und For
schung. Dabei werde ich mich auf gesellschaftliche sowie außerschulische und schulische Sozialisati
onsfaktoren konzentrieren. 

2 . 1  Gesellschaftliche Bedingungskonstellationen 

Auf der gesellschaftlichen Ebene sind Entwicklungstendenzen gesellschaftlicher Modernisierung und 
Entsicherung in hohem Maße verantwortlich für individuelle soziale Problemlagen und psycho-emotio
nale Befindlichkeiten von Kindern und Jugendlichen, die zur Bewältigung ihrer Problemlagen vielfach 



auch mit Aggression und Gewalt reagieren. Insbesondere die Destabilisierung grundlegender Existenz
sicherung durch Massen- und Dauerarbeitslosigkeit und der Abbau sozialer Sicherungen, aber auch die 
Wahrnehmung anderer Lebensrisiken (Umwelt-, Gesundheits-, Friedensgefährdung) erzeugen labile 
Zukunftsperspektiven und tiefe Verunsicherungen bei jungen Menschen. Die Vt;FSChärfung von Wett
bewerb und Konkurrenz sowohl im Berufsleben als auch an der Nahtstelle des Ubergangs von Schule 
und Beruf fördert im Zusammenwirken r_nit konsumorientierter Lebensweise Orientierungen von "Sich
Durchsetzen-Müssen" ,  Eigennutz und Wettbewerbsvorsprung. Dies verstärkt bei den Verlierern Ge
fühle von Resignation, Ohnmacht und Sinnlosigkeit, was vor allem bei den von schulischen Versa
genserlebnissen Betroffenen sowie der auf dem Arbeitsmarkt weitgehend chancenlosen Gruppen in ge
waltförmige Bewältigungsmuster umschlagen kann. 

Zugleich kann die Auflösung traditioneller Sicherheiten und sozialer Netze zu Vereinzelung, Ausgren
zung und sozialer Separierung führen. Insbesondere labilere Familienkonstellationen, die Verinselung 
von Kinder- und Jugendorten in Verbindung mit der Individualisierung von Freizeitformen sowie eine 
unzulängliche sozio-kulturelle Infrastruktur im Wohnumfeld begünstigen Beziehungsprobleme und Iso
lation und beschneiden sinnvolle Erfahrungs- und Betätigungsfelder für Kinder und Jugendliche. Zum 
Medieneinfluß auf Gewaltverhalten zeigen sich zwar empirisch widersprüchliche Befunde, jedoch kann 
zumindest eine zunehmende Normalisierung von Gewalt durch erhöhte Gewaltpräsenz in Medien kon
statiert werden; diese Gewaltpräsentationen legen eine Realisierung von Interessen mit gewaltförmigen 
Mitteln nahe und suggerieren, daß Erfolg, Wohlstand und Sicherheit vor allem mit Stärke, Durchset
zung und Gewalt in Verbindung stehen. 

Auf der Ebene konkreter Lebensumwelten zeigt unsere eigene Studie (wie auch anderere Forschungen), 
daß ein von Zuwendung und kommunikativ-demokratischem Erziehungsstil geprägtes Familienklima 
Gewaltbilligung und Gewalthandeln mindert, ein restriktives Erziehungsverhalten der elterlichen 
Strenge dagegen Gewalt offenbar begünstigt. In noch stärkerem Maße haben die Wert- und Normvor
stellungen in den Freundesgruppen der Gleichaltrigen deutlichen Einfluß darauf, ob Jugendliche Gewalt 
billigen und ausüben; insbesondere fällt der Zusammenhang zwischen gewaltbilligendem Klima in der 
Gleichaltrigeng.ruppe und Delinquenz von Jugendlichen auf. Beide Sozialisationsbereiche, die familiale 
Erziehung und das Wertklima der Freundesclique, haben offenbar beträchtlichen Einfluß auf überdau
ernde Persönlichkeitsmerkmale, die ihrerseits deutlich mit Gewaltverhalten und -einstellungen zusam
menhängen: auf Agggressionsbereitschaft bzw. Reizbarkeit und Schulunlust. 

2.2 Schulische Bedingungskonstellationen 

Alle außerschulischen Faktoren führen dazu, daß sich Entwicklungsaufgaben durch erhöhte Belastungs
und Spannungssituationen erschweren, Konflikte und Defiziterlebnisse aufgrund fehlender Beziehungs
netze und Erfahrungsmöglichkeiten oder ungeklärter Statusübergänge einstellen, verstärkt Bedürfnisse 
nach sozio-kommunikativen Erfahrungen aufkommen. Die Schule erlangt heute als sozialer Lebens-, 
Kommunikations- und Kontaktraum prinzipiell verstärkte Bedeutung, kann diesen Erwartungen der 
Schülerschaft jedoch in Form einer halbtägigen Unterrichtsanstalt kaum nachkommen. In der Schule 
werden aufgrund der über Prozesse der Leistungs- und Konformitätszuschreibungen erzeugten Span
nungssituationen und psycho-sozialen Verunsicherungen in den Lerngruppen rasch Mitschüler/innen 
und Lehrer/innen ebenso Zielscheibe der Verteidigungs- und Kompensationshandlungen wie Schul
räume, Einrichtung und Schulmaterial. 

Die Schule selbst ist jedoch an der Produktion aggressiver Einstellungs- und Verhaltensformen keines
wegs unbeteiligt. Dabei ist zunächst festzustellen, daß die Schule nicht selten - zum Teil legal - Gewalt 
gegenüber Schüler/innen ausübt, man kann es auch strukturelle Gewalt nennen: über Zeit- und Raum
strukturen, Verhaltensregeln, Leistungsdominanz und Lehrerverhalten. Forschungsbefunde und 
Schulalltagsberichte zeigen, daß Schüler/innen heute immer noch vorwiegend psychischer o<le1 ve1·baler 
Aggression ausgesetzt sind, in früheren Zeiten kam die körperliche Züchtigung hinzu. 

Sozialökologischer Ansatz: Schulische Lern- und Erziehungsumwelt als Gewaltdeterminanten 

Die schulinteme Lern- und Erziehungsumwelt weist eine Reihe institutioneller Normierungen auf, die 
die sozialen Erfahrungs- und Handlungsmöglichkeiten bestimmen. Neben den objektiven Strukturen 
erlangt das wahrgenommene soziale Schulklima an Bedeutung (vgl. dazu FEND 1 977). Die strukturellen 
und klimatischen Bedingungen der schulischen Umwelt können sich auf den Ebenen der Lern- und Lei
stungsprozesse und der sozialen Beziehungsstrukturen für Schüler/innen als entwicklungsfördemd er
weisen, aber auch problemfördernde Ausprägungen annehmen (vgl. vor allem FEND u.a. 1 976; 
RUTIER u.a. 1 980) . 

Auf der Dimension der Erwartungsmuster stellt sich die Frage, ob differenzierte Lern- und Erfah
rungsmöglichkeiten und Spielräume für Rollenlernen gewährt werden oder ob über rigide Verbal-
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tenserwartungen, Leistungsdruck, Lernprobleme und entfremdende Lernabläufe Sinndefizite, Disk.re
panzwahrnehmungen und Schulangst ausgelöst wird . Das interaktionelle Klima erzieherischen Umgangs 
kann von Partizipations- und Mitwirkungschancen, von schülerzugewandter Förderung und diskursiven 
Konfliktlösungsmustern geprägt sein, aber auch von hierarchisch-autoritären Haltungen und restriktiver 
Regelanwendung. Für das Beziehungsklima scheint insbesondere die Intensität sozialer Bindungen und 
die Qualität der Sozialbeziehungen entscheidend •· im Lehrer-Schüler-Verhältnis in bezug auf Vertrauen, 
Verstehen, Hilfestellung und gerechte Behandlung, in den Schüler-Schüler-Beziehungen vor allem für 
soziale Integration, Gruppenzusammenhalt und Solidarität, Freundschaftskontakte und soziale Anerken
nung. 

Nicht übersehen werden dürfen schulspezifische Faktoren der Lernumwelt, also _von Unterricht und 
Lernkultur. Der Zusammenhang von abweichendem Verhalten und Schulverdrossenheit (bei FEND 
1977) und Vandalismus und Langeweile (bei H0LTAPPELS 1987) werden bei NIEBEL u.a. (1993) erneut 
bestätigt: Schulunlust und Langeweile im Unterricht korrelieren mit Gewalt leicht, aber mit Vandalis
mus relativ deutlich. 

Folgt man dem interaktionistischen Ansatz, so handeln Schüler/innen auf der Grundlage der Bedeutung, 
die bestimmte Schulalltagssituationen für sie haben. Bedeutsam ist demnach, wie das Schulklima sub
jektiv wahrgenommen, wie Erfahrungen und Problemsituationen verarbeitet werden. Weist die schuli
sche Lern- und Erziehungsumwelt in der Wahrnehmung der Schüler/innen problemfördernde Strukturen 
auf, so bleibt dies nicht ohne Folgen für die Persönlichkeitsentwicklung und das Schülerhandeln: zum 
Teil werden auch abweichende Formen der Bewältigung und Problemverarbeitung schulischer Situatio
nen bzw. Problemlagen sichtbar. Aktuell zeigt die Studie von DETTENBORN/LAUTSCH (1993) ,  daß aus 
der Schülerperspektive die Ursachen für Gewalthandlungen der Schüler/innen mit Abstand in Frustrati
onsreaktionen (39%) und im Streben nach Geltung und Anerkennung (32 %) gesehen werden. 

Sinndefizite, Diskrepanzwahrnehmungen und Entfremdungssituationen scheinen geeignet, um ein aus
geprägtes Schulinvolvement, die Identifikation mit der Schulgemeinschaft und ihrem Wert- und Norm
gefüge empfindlich zu beeinträchtigen. Distanzgefühle und Beziehungslosigkeit, Widerstand, Rückzug 
oder Resignation, Aggression und Ersatzhandlungen, können die Folge sein Das verdeutlichen die 
Klimaforschungen (vgl. v.a. FEND 1977; RUTrER u.a. 1980) sowie an jugendlichen Entwicklungspro
zessen orientierte Studien. 

Insgesamt kann das sozial-erzieherische Klima einer Schule als Seismograph für entwicklungsfördernde 
oder anomische Zustände der Schule begriffen werden. Mit Blick auf die institutionelle Organisation 
der Schule können auf drei Ebenen Formen von Desorganisation empfunden werden: ( 1 )  bei soziale 
Desintegration in der Gemeinschaft, (2) bei restriktiven Konformitätszwängen, (3) bei Ziel-Mittel-Dis
krepanzen (vor allem zwischen Leistungsanforderungen und Lernvermögen). 

Ergebnisse des Bielefelder Ansatzes: Lernkultur und SozialklimJ als 
Bedingungsk:onstelationen für Schülergewalt 

Bereits in früheren Forschungen wurde nachgewiesen, daß verschiedene Schulklimamerkmale das Aus
maß "abweichender" Handlungen begünstigen (vgl . FEND 1977; HoLTAPPELS 1985/1987) . Die Ge
nese von Schülergewalt ist jedoch weitaus komplexer und erfordert multivariate Erklärungsmodelle. 
Ein derzeit in der Bielefelder Studie empirisch geprüfter Erklärungsansatz zeigt: Ausgehend von 
verschiedenen Einflußfaktoren der Lernkultur und des Sozialklimas, wird über 
Zusammenhangsanalysen deutlich, daß das Ausmaß, in dem Schüler/innen physische Gewalthandlungen 
zeigen, mit der Wahrnehmung mangelnden Lebensweltbezugs von Lerninhalten, eines als wenig 
schülerorientiert empfundenen Unterrichts, eines eher niedrigen pädagogisch-sozialen Lehrengagements 
sowie geringer Mitbestimmungsmöglichkeiten der Schüler/innen, aber auch unter hohem 
Leistungsdruck und niedrigen Schulerfolgschancen steigt. Ähnliche Zusammenhänge ergeben sich 
zwischen den Schulklimamerkmalen und der Einstellungen der Schüler/innen, also der Gewalthilligung. 
In einer problemfördernden Schulumwelt zeigt sich eine ausgeprägt billigende Haltung gegenüber 
Gewaltverhalten (vgl. HoLTAPPELS 1995). Aktuell bestätigt auch die Gewaltstudie von FUNK (1995) 
den Einfluß des Lehrer-Schüler-Verhältnisses und der Partizipationschancen der Schüler auch auf 
Gewalteinstellungen und -verhalten. 

Wir nehmen jedoch weiter an, daß die in die Analyse einbezogenen Umweltmerkmale zunächst 
Schulunlust und Devianz begünstigen, was wiederum restriktive Lehrerreaktionen und soziale Etikettie
rungen in Gang setzt. Sozial etikettierte Schüler/innen bewältigen ihre Spannungssituation sodann mit 
psycho-emotionalen Reaktionen des Stigma-Managements, wozu in beträchtlichem Maße auch Aggres
sionsbereitschaft und gewaltbilligende Einstellungen gehören; schließlich werden über diese stigmabe
zogene Problemsituation physische Gewalthandlungen gefördert oder erst erzeugt. 
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Die Schule ist demnach über negativ ausgeprägte Dimensionen der Lernkultur und des sozialerzieheri
schen Schulklimas für die Entstehung bzw. ·  Verschärfung gewaltfönnigern Verhaltensmuster durchaus 
mitverantwortlich. Die Forschungsergebnisse zeigen aber ebenso, daß sich eine pädagogisch förderlich 
ausgeprägte Schulkultur devianz- und gewaltmindernd auswirken kann. Schulklimatische Belastungs
faktoren werden besonders dann relevant, wenn sie sich in schulspezifischen Problemlagen niederschla
gen. Insbesondere die individuelle Belastung mit Schulproblemen sowie Indikatoren des Leistungsver
sagens hängen mit Devianz zusammen. Die als "abweichend" eingestuften Schülerhandlungen sind zu 
einem beträchtlichen Teil als Techniken zur Schulalltagsbewältigung interpretierbar: einerseits als Ver
suche der Problemlösung zu verstehen (vgl. auch BRUSTEN/HURRELMANN 1973; GLÖTZL 1979, S. 1 14 
f.), andererseits - im Zusammenhang mit kind- und jugendspezifischen Entwicklungsaufgaben - als 
Formen der Aneignung und Umformung der Lebensraums Schule. 

Gewalt als Produkt schulischer Etikettierungsprozesse 

Der Labeling-Ansatz richtet sein Augenmerk auf die Produktion von Devianz auf einer sekundären 
Ebene: Im situationellen Handlungskontext der Schule kann Gewalt als Folge von Et*ettierungspro
zessen und somit als sekundär erzeugte Devianz erklärt werden. Wenn eine Handlung als "abweichend" 
eingestuft wird, dann sind mit solchen Typisierungen gleichzeitig Statuszuschreibungen verbunden. 
Zum Beispiel wird ein Schüler, der einei:i anderen geschlagen hat, selten nur als jemand betrachtet, der 
- unter vielen anderen Verhaltensweisen - in einer bestimmten Situation auch einmal zugeschlagen hat, 
sondern wird allzu oft rasch als jemand angesehen, der "schlägt" ,  oder als "Schläger" bezeichnet, wofür 
die Wahrscheinlichkeit bei häufigeren Vorfällen natürlich steigt. Solche Typisierungen können sich also 
bei den Interaktionspartnem verfestigen. 

Etikettierte Schüler/innen erhalten mit dem Etikett faktisch einen neuen sozialen Status mit neuen Rol
lenerwartungen seitens der Interaktionspartner, denen der Betroffene von nun an in einer neuen Per
spektive erscheint. Das gesamte Verhalten sowie die Persönlichkeit des Etikettierten wird in weiteren 
Interaktionen tendenziell auf das Stigma bezogen und von diesem her retrospektiv interpretiert und re
konstruiert (BRUSTEN/HURRELMANN 1973, S. 3 1  ff. , S .  50 ff.) .  Von den als "abweichend" Etikettier
ten wird nun erwartet, daß sie sich auch entsprechend abweichend verhalten. Die interaktionellen Fol
gen der Etikettierung bestehen darin, daß die betroffenen Schüler/innen in selektiver Weise, Verdächti
gungen ausgesetzt sind, schärfer kontrolliert und sanktioniert, hinsichtlich sozialer Kontakte isoliert 
und im Lern- und Leistungsbereich benachteiligt werden (vgl . HARGREAVES 1979, S. 147 ff. ) .  Dabei 
wird es dem Etikettierten immer schwerer gemacht, eine andere Rolle als die ihm angesonnene und 
zugebilligte Abweichler-Rolle einzunehmen. 

In einem fortgeschrittenen Stadium des Stigmatisierungsprozesses werden spezifische Anpassungs
zwänge gesetzt, denen ein betroffener Schüler letztlich nicht ohne Transformationsprozesse der eigenen 
Identität zu entsprechen vermag; er/sie übernimmt die zugebilligte und erwartete Abweichler-Rolle mit 
entsprechenden Auswirkungen auf die Selbstdefinition und weiteren Handlungsorientierungen (vgl. 
BRUSTEN/HURRELMANN 1973, S. 97 ff. ; LöSEL 1974; TüRNOW 1978; WITTIG 1978; HARGREAVES 
1979, S .  1 50 ff. ; PEUCKERT/ ASMUS 1 979, S.  · 155 ff.) .  Die über soziale Etikettierungsprozesse erst 
produzierten Einstellungs- und Verhaltensmuster können als "sekundäre Devianz" bezeichnet werden 
(vgl. LEMERT 1975) . 

3 Ansätze der Intervention und Prävention in der Schule 

Im Gegensatz zur kriminologischen Sichtweise, nach der generalpräventive und spezialpräventive Maß
nahmen Interventionen der Abschreckung (durch Strafandrohung und Strafvollzug) ausmachen, wird im 
sozialwissenschaftlichen Verständnis zwischen Zielrichtungen und Zeitpunkten der Prävention, und 
zwar auf folgenden drei Ebenen unterschieden (vgl. KEUPP 1 976, S. 158 ff.) :  

( l )  Die primäre Prävention setzt vor dem Auftreten von Gewalt an, um gewaltfönnige Einstellungen 
und Verhaltensweisen zu vermeiden. Primäre Prävention zielt in der Schule auf den Abbau gewaltför
demder Strukturen und Prozesse und die Entfaltung einer entwicklungsfördemden pädagogischen 
Schulkultur. Sie zielt demnach auf strukturelle und organisatorische Maßnahmen wie curriculare Orien
tierungen, verbesserte Stufenübergänge, Förderprogramme, Personalentwicklung, Interaktionskompe
tenzen der Lehrpersonen, Raumgestaltung, schülergerechte Normen und Regeln - also letztlich auf die 
Qualität der Lern- und Erziehungsumwelt und die Stärkung der Schülerpersönlichkeit. 

(2) Die sekundäre Prävention setzt an, wenn sich bei Schüler/innen erste Gewalttendenzen zeigen. Se
kundäre Prävention zielt sowohl auf den strukturellen und interaktionellen Kontext als auch auf Ein
stellungs- und Verhaltensänderungen bei Schüler/innen. Sie beinhaltet demnach kontextbezogene 



(präventiv-soziale) und individuumsbezogene (präventiv-personale) Maßnahmen der Früherkennung 
und Behandlung von Problemen und Gefährdungen, um frühzeitig Verfestigungen in Einstellungen und · 
Verhaltensformen entgegenzusteuern. Beispiele wären psycho-soziale Beratung, Gesprächsrunden und 
Gruppenarbeit mit Zielen der Selbstreflexion, sozialerzieherisches Verhaltens- und Kompetenztraining, 
Erarbeitung von Konfliktlösungen etc. 

(3) Die tertiäre Prävemion setzt an, wenn verfestigte Gewaltformen bei Schüler/innen auftreten. Terti
äre Prävention zielt mit vornehmlich korrektiv-personalen Interventionen sowohl auf die Verhaltens
modifikation bei Schüler/innen, aber auch auf deeskalierende und resozialisierende Maßnahmen der Re
habilitation und Reintegration. Dies beinhaltet sozialpädagogische Gruppenarbeit, therapeutische An
sätze, Schadensregulierung, Aufbau reintegrativer und unterstützender Strukturen zur Verhinderung 
weiterer Segregation und delinquenter Karrieren. 

Nun sind im Bereich der Schule Gewaltphänome jedoch nicht isoliert zu betrachten, sondern sowohl im 
Zusammenhang mit Entwicklungsaufgaben in Kindheit und Jugend und der Schülerrolle zu sehen, aber 
auch im Zusammenhang mit Normen und Verhaltenserwartungen, dem interaktiven Umgang der 
Schulmitglieder miteinander, der Qualität von sozialen Beziehungen in der Schule, also der sozio-emo
tionalen Qualität des Schulklimas. Die Entwicklung einer speziellen Anti-Gewalt-Pädagogik erscheint 
insofern weder als erforderlich noch als hinreichend. Stattdessen möchte ich Empfehlungen für die In
tervention und Prävention geben, die sich auf die pädagogische Qualität der Schule als Ganzes bezie
hen. Denn ebenso, �ie Gewalt durch verschiedene Faktoren verursacht wird, sind präventiv-pädagogi
sche Ansätze . vermutlich geeignet, nicht nur gegenüber Gewalt wirksam zu sein, sondern auch gegen
über anderen. unerwünschten Nebenwirkungen des Schulbetriebs wie Störverhalten, mangelnde Lern
motivation, Schulversagen oder Schulangst. Die Verminderung solcher Effekte, die nicht selten mit 
Gewalt zusammenhängen, ist ja schließlich auch Aufgabe präventiven Handelns. 

Das Bündel meiner zehn Empfehlungen enthält keineswegs neue Ansätze, sondern fafit bislang erprobte 
und bewährte Konzepte zusammen (vgl. z.B. HURRElMANN 1 995; GRÜNER 1 993 ; LAGING u.a. 1 993 ; 
TILLMANN 1 995): 

(1) Leistungschancen fördern, Schulversagen verhindern 

Angesichts des deutlichen Zusammenhangs zwischen Schulversagen bzw. negativen Leistungskarrieren 
und gewaltförmigem Verhalten würde ein wesentlicher Risikofaktor für Gewalt entfallen, wenn die 
Förderungsanstrengungen der Schule optimiert würden " das heißt: in einzelnen Fächern Schüler/innen 
mit Lernschwierigkeiten fördern, um ihre Leistungsbewertung zu steigern, insbesondere aber Versagen 
(wie Sitzenbleiben, Abgang ohne Abschluß) unbedingt vermeiden. 

(2) Transparente und gerechte Chancenstruktur schaffen 

Schüler/innen registrieren recht sensibel, ob in der Schule Gerechtigkeit herrscht, ob sie von Lehrkräf 
ten gerecht behandelt werden. Die Kriterien der Leistungserbringung und -beurteilung müssen ebenso 
erkennbar und eindeutig sein wie Verhaltenserwartungen. Entscheidend sind objektiv faire und bere
chenbare Umgangsformen. Und: Schüler/innen müssen prinzipiell eine reale Chance erhalten, den Lei
stungs- und Verhaltenserwartungen nachkommen zu können. 

(3) Lernkultur entwickeln - Arrangements für Lernen und Erfahrung entfalten 
Empirisch gesichert gilt: Langeweile und Schulunlust, Frustration und fehlende Anerkennung begünsti
gen Gewalttendenzen, womit sich die Frage nach der Qualität schulischer Lernprozesse . stellt. Auch 
hinsichtlich des Sozialverhaltens der ·schüler/innen gilt es daher, die Lernkultur in Unterricht und 
Schulleben zu entwickeln - konkret: differenzierte und schülerorientierte Arrangements für Lernen und 
Erfahrung zu entfalten, die kognitive und soziale, manuelle und emotionale Seite des Lernens zu be
rücksichtigen. Didaktisch-methodische Vielfalt, individualisierte Lemzugäuge und Lernformen, Lern
orte und Lerngelegenheiten sind _gefragt. Schülerorientierung heißt dabei, über projekt- und handlungs
orientierte Lernformen und die Offnung der Schule zur Umwelt sowohl gesellschaftliche Schlüsselfra
gen als auch lebensweltliche Erfahrungen und Probleme der Schüler/innen im Lernprozeß aufzugreifen. 
Von Bedeutung sind zudem einerseits Neigungsbereiche, die auch für Schüler/innen mit schwachen 
Fachleistungen Anerkennungen und Lernmotivation schaffen, andererseits "Schulprojekte" ,  die prakti
sches Handeln und soziale Erfahrungen, authentische Begegnungen und Ernstsituationen ermöglichen. 

(4) Schulraum als Lernumgebung und Lebensraum gestalten 
Untersuchungen zeigen (vgl . BURKARD u.a. 1992; HERZBERG 1992; PETILLON 1 993), daß die Schule 
für Kinder und Jugendliche erhebliche Bedeutung in sozial-kommunikativer und räumlicher Hinsicht 
erlangt hat. Schüler/innen haben das Bedürfnis, sich Schule als Aufenthalts-, Freizeit- und Lebensraum 
anzueignen. Schulische Räume, die die soziale Aufenthalts- und Nutzungsqualität ignorieren, begünsti-



gen Beziehungslosigkeit zur Schule und fördern Vandalismus.  Wenn heute selbst Möbelgeschäfte und 
Ei nkaufszentren den Besuchern Cafeteri a und Kinderspielmöglichkeiten bi eten, ist di e Schule, die von 
Schüler/i nnen sch ließlich mi ndestens 9 bis 10 Jahre lang tägli ch für vi ele Stunden besucht wird, auch 
hi nsi chtlich ihrer räumlichen Qualität gefordert : Es geht um ei ne wohnlich-ästhetische und sozi alräum
liche Gestaltung und um di e Schaf fung einer ·anregungsreichen Lernumgebung, von der Gestaltung der 
Klassenräume, Flure, Treppenhäu ser (mi t Wandbemalung, Schülerarbeiten, Pflanzen, Kunst etc.), über 
die Außengestaltung von Schulhof und Fassaden bi s hi n zur Schaf fung von Lernecken und Aufenthalts
flächen sowi e von Möglichkei ten der Frei zei tgestaltu ng (akti ve Pau se mi t Spielausleihe, Bewegungs
möglichkei t, Rückzugsnischen u nd Nei gungsangeboten). Professionelle Freizeitanimati on, üppi ges 
Rau mangebot und teure Ausstattung si nd jedoch ebenso weni g erforderlich wi e Fertigprodukte der 
falsche Weg sind: Eher gilt es, di e inhaltli che und räumliche Gestaltung der Schule als Anläsne für ver
nünftige Ak ti vi täten u nd die Partizipati on von Schüler/i nnen, Lehrkräften u nd Eltern heranzuziehen. 
(5) Gemeinschaft fördern, soziale Bindungen herstellen 

Gelingt es, Schüler/innen di e Erfahrung sozialer Desintegration zu ersparen, wäre ein weiterer Ri sik o
faktor f ür anomi sche Strukturen u nd die Entstehung von Aggressionen beseitigt. Denn für jene, die das 
Gef ühl haben, daß sie im Klassenverband ni cht akzepti ert sind, bei Lehrpersonen oder Gleichaltrigfn 
ni chts gelten und Zurückweisung erfahren, entwi ckelt si ch eine au sgeprägte Bezi ehungslosigkeit zur 
Schule und zur Lerngruppe. Ein wichti ges Präventi onsmi ttel liegt demnach darin, soziale Bi ndungen 
herzustellen: also auf die Wirkung von Schülerfreundschaften u nd ei n pädagogisch tak tvolles Lehrer
Schüler-Verhältnis setzen. Schüler/i nnen benötigen zudem leistungsbezogene und soziale Anerkennun
gen, nicht zuletzt auch das Gefühl, mit ihren Ei genarten in der Lerngruppe erwünscht zu sei n und ge
braucht zu werden, sich in der Gemeinschaft wohlzu fühlen. Di e soziale Gemei nschaft kann gefördert 
werden erstens durch gezielte Schulfah rten und Schullandheimau fenthalte (vgl. auch OLWEUS 1 995) mit 
besonderer pädagogi sch-sozialer Si tuati on; zweitens fördern gemei nschaftsstiftende und begegnungsför
dernde Akti vitäten wie Feste und Feiern, Kultu rveranstaltungen u nd Projek te (Theater, Musi k, Raum
gestaltung etc.) den Gemei nsi nn; dri ttens sollte die soziale Verantwortung der Schüler/innen gefördert 
werden, wobei si e zur Mitverantwortlichkeit erzogen und in die Pfli cht genommen werden, aber den 
Schüler/i nnen - auch solchen mi t ungewöhnlichem Verhaltensprofil - eben auch etwas zugetraut wird, 
indem man si e an Entscheidungen und Gestaltungsvorhaben verantwortlich partizipi eren läßt. 
(6) Pädagogische Situationen für gezielte Sozialerziehung schaffen 
Wie arbeitet man k ooperati v zu_sammen? Was heißt soli dari sch handeln? Wie versetze i ch mi ch in an
dere hinei n? Wie nehme i ch Gefühle von anderen wahr? Wie gehe ich mit eigenen Frustrati onen um? 
Wie nehme i ch meine Interessen wahr ohne andere zu verletzen? Solche Grundfragen und Probleme so
zialen Lernens lassen sich im Schu lleben über vielfälti ge Übungs- und Trai ningsf ormen bearbeiten (vgl . 
u.a. FRITZ 1977). Die Schüler/i nnen sollen dabei G'ruppenregeln erarbeiten und Rollenverhalten ein
üben und lernen, i hre Probleme u nd Konflikte mi t gewaltfreien und sozial akzepti erten Mi tteln zu bear
bei ten u nd zu lösen. Dies kann nicht k ünstlich und theoretisch geschehen, sozi ale Erziehung muß daher 
einerseits in natürliche Schu lsituationen integriert werden, also in Fachunterricht, Projek te und schuli 
sche Freizeit. Dazu gehören Möglichkei ten zum Aggressi onsabbau, etwa über Sport und Freiräume 
zum Toben (vgl. PREuss-LAUSITZ 1995) ebenso wi e Lernaufgaben, die Kooperation und Hi lfestellung 
(etwa Gruppenarbei t i n  Projekten) einüben lassen. Anderersei ts müssen aber für soziales Lernen auch 
spezielle pädagogische Situati onen geschaf fen werden: In besonderen Arrangements von Lerngelegen
hei ten - wie etwa bei Schulfah rten u nd Schullandheimaufenthalten (vgl. OLWEUS 1995; KRAPP
MANN/OSWALD 1985) - können Gemeinsi nn und Gruppenleben, moralische Werteerziehung und sozial
verantwortliches Handeln ebenso gelernt werden wie Kri tik, Verständi gung u nd Ei nfühlungsvermögen 
als Bestandtei le demokratisch-sozialen Handelns, wie etwa im Klassenrat, beim Streilschliditen, gelebt 
werden muß. 
(7) Interkulturelle Erziehung und gezielte Geschlechtersozialisation betreiben 

Wenn jugendliche Gewalt vornehmlich männliche Gewalt ist, Täter und Opfer primär di e Jungen sind, 
dann stellt si ch das pädagogi sche Problem der Sozialisation für ei ne männliche Rolle. Eine zentrale 
Frage ist: Wie k önnen Jugendliche eine männliche Rolle - zu der ja auch Erwartu ngen hi nsichtli ch 
Stärke, Durchsetzen und Aktivi tät gehören - erlernen, ohne in Aggressi vität abzugleiten? Glei chzeiti g 
muß aber auch verhi ndert werden, daß Mädchen auf grund der ihnen angesonnenen Schwäche zu Opfern 
werden. Di es verwei st zum ei nen auf die Notwendigkeit ei ner Stärkung der interak tiven Handlungs
kompetenz der Mädchen für das Bestehen von Konflik tsi tuationen, aber zum anderen auch der stärkeren 
Hi nwendung zu den Jungen und ihren Problemen. Hierfür si nd vor allem Formen u nd Felder zu schaf 
fen, in denen Jungen den konstruktiven Umgang mit Aggressivität kultivieren können (vgl. HlLLER 
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I 993 ; ASBECK 1 995) .  In jedem Fall sind zur Unterstützung des Geschlechtsrollenlernens verstärkt auch 
die männlichen Lehrkräfte gefordert. 

Wenn gleichzeitig gewaltförmige Konfliktsituationen häufig zwischen verschiedenen ethnischen Grup
pen oder als Ausdruck von Fremdenfeindlichkeit geschehen, muß dies Gegens.and einer gezielten inter 
kulturellen Bildung und Erziehung sein. Dazu gehören zweifellos kulturübergreifende Bildungsinhalte 
im Unterricht (z.B. über internationale Konflikte und Krisenherde, Asyl- und Zuwanderungsprobleme, 
kulturelle Werte und Lebensweisen) . Interkulturelles Lernen geschieht aber keineswegs schon über 
bloße Unterrichtsreihen - etwa über afrikanische Rohstoffe und Klimazonen -, sondern muß in einem 
multikulturellen Schulleben praktiziert und gelebt, erprobt und eingeübt werden. Möglich wird dies 
über interkulturellen Austausch und direkte soziale Begegnungen (z.B. Schüleraustausch, Projekte), 
über Gemeinschaftsaktivitäten (Sport, Musik, Feste etc.) ,  wobei die pädagogisch-soziale Arbeit mit 
Gruppen Toleranz und Verständigung entwikkeln und Freundschaftskontakte stiften kann. 

(8) Psycho-soziale Zuwendung und Beratung für Lebensprobleme der Schüler/innen 
Lern- und Verhaltensprobleme in der Schule haben oft mit Lebensproblemen von Kindern und Jugend
lieben zu tun, mit schwierigen sozialen Lebenslagen und Erziehungsproblemen der Familien, mit mi� 
lieubedingten Einflüssen im Wohnumfeld und mit entwicklungsbedingten ldentitätc;krisen der Schü
ler/innen. Lernende mit großen Lebensproblemen brauchen die Schule umso mehr als Ort, an dem sie 
sich wohlfühlen können, trotz ihrer Verhaltensprobleme verstanden werden, soziale Integration und 
emotionale Zuwendung .wahrnehmen. Gewaltfönnige Verhaltensmust�r dürfen Lehrpersonen nicht da
von abhalten, sich den Lebensproblemen dieser Schüler/innen zu stellen, ihre Biographie und ihren Le
benszusammenhang zu ergründen und ihnen psycho-soziale Zuwendung zukommen zu lassen. Beson
ders für Beratungs- und Klassenlehrer/innen wäre die Entwicklung von Fallverstehen und sozialer Dia
gnosekompetenz, sowie die Aneignung gewisser Beratungs- und Gesprächstechniken von Bedeutung. 

(9) Regeln entwickeln, Grenzen setzen, Schadensausgleich fordern 
Einzelne Schülerpersönlichkeiten anzunehmen und zu akzeptieren heißt aber nicht, jt>,des Verhalten zu 
tolerieren. Für körperliche Gewalt sind ebenso Grenzen zu setzen wie gegenüber Mobbing und verbalen 
Ausbrüchen. Lehrkräfte, die keine oder diffuse Verhaltensforderungen stellen und in Gewaltsituationen 
- vielleicht nur aus Nachlässigkeit oder Überforderung - wegschauen statt einzugreifen tragen zu anomi
schen Strukturen in einer Schule ebenso bei wie Kollegien, die keinen Konsens in Verhaltensregeln zu
standebringen. OLWEUS (1995) weist auf die Bedeutung von Regeln, Aufsicht und konsequente Re
gelanwendung hin. Befohlene Regeln und restriktive Kontrolle werden allerdings wenig erfolgreich 
sein, wenn nicht Schüler/innen und auch Eltern in die Entwicklung eines Regelkatalogs und die Formen 
der Regelanwendung im Falle von Regelübertritten einbezogen sind. Erforderlich sind schuladäquate 
und schülergerechte Regeln und gemeinschaftliche Verantwortung für die Kultur des Umgangs. Kommt 
Gewalt vor, zeichnen sich Schulen mit diskursiver Problemlösekompetenz dadurch aus, daß etwa psy
cho-soziale Zuwendung zu Täter und Opfer, kooperative Konfliktlösungsfindung und Schlichtungs
Gremien mit Eltern (vgl. HERWEG/H0LD-JAGODA 1995) ebenso zu einer dezidiert pädagogischen Fall
bearbeitung gehören wie gerechte "Strafregularien" wie Schadensbehebung oder Täter-Opfer-Ausgleich 
durch die Missetäter. 

(10) Etikettierung vermeiden, Reilltegration ermöglichen 
Aggressive Schüler/innen wurden selten schon mit dem zu beobachtenden Gewaltverhalten eingeschult. 
Im Laufe der Schulzeit können sich außerschulische und innerschulische Problemlagen verschärfen oder 
Etikettierungsprozesse - meist durch falsche Kontrollreaktionen auf zunächst harmlose Aggressionen 
oder andere unerwünschte Verhaltensformen - vonstatten gehen. Nicht alle Auffälligkeiten bedürfen 
pädagogischer Aufmerksamkeit. Es gilt, die Sensibilität für sich verschärfende Lebens- und Entwick
lungsprobleme und etikettierende Prozesse zu erhöhen, voreilige Typisierungen und Stigmatisienmgen 
zu vermeiden, vor allem aber eskalierende Verläufe zu unterbrechen. Ebenso wie von sozialem Aus
schluß betroffene "gemobbte" Schüler/ innen muß auch Gewalttätern - trotz aller Strafaktionen - letzt
lich eine Reintegration ermöglicht werden. Hier sind gezielte sozialpädagogische Programme vonnöten, 

· die auf Betroffene wie auf Interaktionspartner zielen (z.B. Formen sozialer Gruppenarbeit). Manches 
Mal mögen auch einfache Maßnahm�n ·genügen, in denen Betroffenen soziale Anerkennungen (z.B .  

· ·  Leistungen für die Gemeinschaft) verschafft, verantwortliche Aufgaben oder Positionen übertragen, 
·.·· Freundschaftskontakte vermittelt werden. 



4 Fazit 

Gewalt wird als Reaktion auf gesellschaftliche Lebenslagen und Entwicklungen und auf außerschulische 
Sozialisationsbedingungen von Kindern und Jugendlieben nicht selten in die Schule importiert. Auch 
mit dem berechtigten Verweis auf die in diesem Fall bestehende "Nicht-Zuständigkeit" wäre pädagogi
sche Enthaltsamkeit nicht zu verantworten. Pädagogen/innen müssen gerade deshalb aber auch immerzu 
darauf drängen, daß gesellschaftliche Mißstände und Problemlagen politisch beseitigt werden. Dies 
können sie dann um so überzeugender, je mehr sie eigene pädagogische Anstrengungen unternommen 
und mögliche Mittel ausgelotet haben. Ein Teil der Gewaltprobleme ist allerdings auch "hausgemacht" . 
Hier ist die Schule selbst gefordert, problem- und gewaltfördernde Strukturen und Prozesse im eigenen 
Haus zu minimieren. 

Die angestellten Überlegungen zur Intervention und Prävention gegenüber Gewalt in Schulen sind in 
ihrer Gesamtheit ein entschiedenes Plädoyer dafür, Gewaltprobleme mit eigenen pädagogischen Mitteln 
der Schule anzugehen. Nicht zuletzt verweisen sie auf das Erfordernis eines ständigen und beharrlichen 
Bemühens, eine gute Schule zu verwirklichen (TILLMANN 1989; BARGEL/STEFFENS 1993; HOLTAPPELS 
1 995): Die wirksamste Gewaltprävention könnte darin bestehen, eine pädagogisch förderliche Schul
kultur zu gestalten. 
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Dieter Becker , IPTS 
Institut für Praxis und The o r i e  
d e r  S c h u l e  i n  S c h l e sw ig-H o lste i n  

Prävention im  Schulunterricht 

Das Projekt "PIT" 

( Prävention Im  Team ) 

Die Vorstellung des Projektes PIT haben Herr Becker und ich uns geteilt. Die Konzeption 
werde ich jetzt kurz darstellen. Danach übernimmt Herr Becker als Pädagoge die Aus
führungen zu den einzelnen Unterrichtsteilen , wobei ich ihn dabei insoweit ergänze, als 
ich den Part Polizei schildern werde. Sie sehen , wir arbeiten "verzahnt" , und damit sind 
wir schon bei einer Grundidee von PIT. 

Die Ziele 

Zunächst möchte ich Ihnen die m it PIT angestrebten Ziele erläutern ( s . Folienkopie ) .  
Hauptziel ist natürlich die Verringerung der von und an Kindern und Jugendlichen 
begangenen Straftaten. Dabei zielen wir n icht nur auf die Schule sondern auch auf den 
außerschulischen Bereich .  Vor dem H intergrund der laut Polizei l icher Kriminalstatistik 
auffäll igen Täterhäufung in den Altersbereichen von 1 4  bis 30 Jahren erhoffen wir auch 
eine Spätwirkung auf "Jungerwachsene". 
Daneben sind uns die soziale Kompetenz der Jugendl ichen und die konkrete Verbesse
rung des sozialen Klimas in der Klasse wichtig .  Sie sind das eigentliche Ziel , weil diese 
Fertigkeiten und Umgebungsbedingungen vor dem Hintergrund der Aufklärung über die 
möglichen Folgen von Straftaten die beste Prävention darstellen dürften .  

Die Idee 

Nachdem wir es unbefriedigend fanden, als Po1izeibeamte mal für zwei , drei Stunden auf 
besondere Einladung in einzelnen Schulklassen etwas über die Folgen von Kriminalität 
zu erzählen, ohne daß das Thema vor- oder nachbereitet wurde, bildeten wir eine 
Arbeitsgruppe aus Pädagogen und Polizisten.  Diese wurde dann zu einer Arbeitsgruppe 
des Rates für Kriminalitätsverhütung Schleswig-Holstein und zog noch weitere Fachleute 
aus dem schulischen und schulpsychologischen Bereich h inzu. Wir entwickelten fol
gende Prinzipien ( s. Folienkopie ): 



PIT 

O Im Team. Der Unterricht wird von Schule und Polizei "verzahnt" organisiert. Das 
heißt, die Lehrerin oder der Lehrer bereiten das Unterrichtsthema vor, der Polizist ver
dichtet die Informationen aus seiner Erfahrung heraus und dann setzt die Lehrerin bzw. 
der Lehrer auf dieser Basis mit Gesprächen, Übungen und Regeln zum Zusammenleben 
fort. Die Unterrichtsteile bauen aufeinander auf und werden durch "Brücken" verknüpft. 

0 vom Wissen zum "Fühlen" . Wie schon erwähnt, erfolgt zunächst die Wissensver
mittlung über ein Kriminal itätsthema. Daran schließen sich dann Unterrichtsteile an, die 
der Persönlichkeitsbildung der Schülerinnen und Schüler dienen. Schließlich wird das 
Zusammenleben in der Klasse "aufs Korn genommen". 

0 Einstiegsthema beliebig. Auch wenn wir uns zu den drei Themen "Diebstahl", 
"Gewalt" und "Sucht'' entschlossen haben , weil wir sie für besonders relevant h ielten, 
sind wir doch überzeugt, daß die Wahl des Einstiegsthemas beliebig ist. Das Ziel ist 
immer dasselbe: Persönlichkeitsbildung und Zusammenleben verbessern. Das heißt, 
daß die Klassen aus den drei Themen frei auswählen und wir uns in der Zukunft auch 
noch andere Einstiegsthemen denken können. 

O offen für andere Ideen. Wir wollten weder das Rad neu erfinden noch andere 
Ideen ausgrenzen. Darum haben wir uns im Rahmen der Konzeption darum bemüht, 
Bewährtes zu integrieren und Hinweise auf alternative oder ergänzende Programmteile 
zu geben. In der Abschlußversion der Konzeption PIT werden wir Projekten und Institu
tionen Gelegenheit geben, sich kurz vorzustellen und Möglichkeiten der Einbeziehung in 
PIT zu schildern. So könnte eine Klasse, die z.B. das Thema sexualisierte Gewalt bear
beiten m öchte, auf ein dazu vorliegendes Programm hingewiesen werden und dieses 
dann in den Ablauf von PIT einbeziehen . 

Insofern kann ich sagen, daß PIT nicht nur ein konkretes Unterrichtsmaterial sondern 
auch ein Prinzip für die Prävention in Schulen sein kann. 

Die Konzeption 

Sie sehen anhand der Übersicht ( s. Folienkopie ) in der ersten Phase des Programms 
die drei Einstiegsthemen "Gewalt" , "Diebstahl", "Sucht" , die dann in der zweiten Phase 
m it dem Erfahrungswissen des Polizisten vertieft werden und schließlich in die Teile I I I  
"Persönlichkeitsbildung" und IV  "Zusammenleben" münden. 
Dabei setzen wir eine Elterninformation vor dem Teil I voraus, bei der auch der Polizist 
sich und sein Anliegen vorstellt. Sehr wichtig ist dann [latürlich die Elterninformation nach 



PIT 

Teil I I I  und begleitend zu Teil IV, weil die Eltern z. B. über die Regeln des Zusammenle
bens informiert sein müssen. ( Die meisten können davon einiges lernen . . .  ) 

Der M indestansatz für PIT beträgt 1 2  Stunden , die sich auf maximal 3 Wochen verteilen. 
Der Teil IV ist als "open end" gedacht. Das Alter der Schülerinnen und Schüler sollte bei 
1 2  - 1 4 Jahren l iegen. 

Der Ablauf gestaltet sich so, daß die Lehrerinnen und Lehrer, die PIT durchführen wol
len , über die Polizeiinspektion einen Polizisten genannt bekommen, der in der Regel aus 
der örtlich zuständigen Polizeidienststelle kommt. Nur für das Suchtthema werden regel
mäßig Kriminalbeamte von der Kriminalpolizeistelle eingesetzt. Der örtliche Bezug ist uns 
sowohl bei den Polizeibeamten wie auch bei anderen Externen sehr wichtig. 

Sie sehen an der Übersicht, wo wir auf Ergänzungsmöglichkeiten hinweisen. Insbeson
dere in Projektwochen bietet es sich an, die Programmteile m it weiteren Fachleuten und 
Konzepten zu erweitern. Widltig ist dabei ,  daß die Lehrerinnen und Lehrer, die die Pla
nung für PIT in ihrer Klasse durchführen, für eine intensive Abstimmung sorgen.  Nur so 
ist gewährleistet, daß wir Erwachsenen den Kindern und Jugendlichen das Zusammenle
ben auch überzeugend vermitteln können. 

Zur Konzeption gehört es deshalb auch , daß wir das Unterrichtsmaterial PIT nicht als 
Streumaterial verteilen werden. Vielmehr erhalten die Lehrerinnen und Lehrer, die PIT 
durchführen wollen , eine zwei- bis viertägige Unterweisung und bei dieser Gelegenheit 
das Unterrichtsmaterial. Die Polizeibeamten werden ebenfalls vorbereitet, hier genügt ein 
Tag , und dabei m it den PIT-Materialien ausgestattet. Angedacht ist, die beschulten 
Pädagogen und die Pol izisten jährlidl in workshops auf Kreis-Ebene zusammenzubrin
gen, damit s ie ihre Erfahrungen austauschen und das Programm ggfls. weiterentwickeln 
können. 

Das Konzeptmaterial l iegt z.Zt. nur in  der Testversion vor. I nteressierte wenden sich bitte 
an den Rat für Kriminalitätsverhütung in Schleswig-Holstein . Dort erhalten Sie die Infor
mationen, die verfügbar sind, und vermutlich im Herbst die Abschlußversion von PIT. 

Die ersten Erfahrungen 

Wir haben das Konzept in einem Vortest in 8 Klassen und in einem im März 96 durch
geführten Haupttest in ca. 30 Klassen ausprobiert. Eine Evaluation soll uns qualifizierte 
Rückmeldungen hinsichtl ich der Wirksamkeit und der Verbesserungsmöglichkeiten von 



PIT 

PIT erbringen. Die Auswertung dauert in diesen Tagen noch an. *) Wenn das Ergebnis 
insgesamt positiv ausfällt , ist eine schrittweise Einführung von PIT in Schleswig-Holstein 
geplant. Die mündlichen Rückmeldungen von den Lehrern und Polizisten , d ie an dem 
Test tei lgenommen haben , sind sehr positiv. Dabei fällt u.a. auch das auf, was wir in der 
Arbeitsgruppe bereits festgestellt haben: Die Kontakte zwischen Pädagogen und Pol izi
sten erbringen auch einen Lerneffekt für sie selbst. So haben die Polizeibeamten sehr 
viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer und ihre schwere Arbeit kennengelernt. D ie 
Pädagogen haben , wir  ich hörte , nun auch ein etwas erweitertes Bild von der Polizei. 
Und einer, Herr Becker, traut sich sogar - in den Schulferien! - in die Poli
zeiführungsakademie, um I hnen jetzt einige Details aus den Programmteilen von PIT vor
zustel len. 

*) Erste "Trendmeldung" v. 1 .7.96: ( Durchführung IFT Nord, Kiel ) 
Auf die Frage "Welche Gesamtschulnote ( 1 -6 )  geben Sie für d ie Idee insgesamt?" ergeben die Antworten 

von Lehrerinnen u n d Polizisten im arithmetischen Mittel 1 ,9 .  
Auf d ie  Feststellung "Die Schülerinnen haben von PIT profitiert'', reagierten im arithmetischen Mittel der 
Werte O ( stimmt gar n icht ) bis 3 ( stimmt völlig ) die Lehrerinnen mit dem Wert 2,3, die Polizisten etwas 
zurückhaltender m it 2, 1 .  
Die weiteren Ergebnisse insbesondere zur  Bewertung durch die Schü lerinnen stehen noch aus. 
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PIT 

Tei l  I I  • "Polizei" 

Anknüpfung an Tei l  1 

Der Polizeibeamte hat sich den Eltern beim Elternabend und den Schülerinnen und 
Schülern zu Beginn des P IT-Unterrichtes zum Einstiegsthema vorgestel lt und die Klasse 
bereits zu einem Besuch der Dienststel le eingeladen. Die K)asse hat Fragen gesammelt. 
Zum Beispiel ,  ob er schon mal auf einen M enschen geschossen hat. Und dann findet der 
Polizist zu Beginn seines Unterrichtsteiles bearbeitete Materialien aus dem Teil I vor, an 
denen er aus polizeil icher Sicht anknüpfen kann. Z.B. kann er an die behandelte Notwen
digkeit von Normen genauere Informationen über die Reaktion auf eine Straftat 
anschließen. Oder er ergänzt die Informationen über •die Gefahren von Drogen aus poli
zeil icher Erfahrung. 

Auf diese Weise ist der Polizist zu Beginn des Unterrichtsteiles I I  kein Unbekannter mehr. 
Er hatte Zeit, sich auf die Schülerlnnen und i hre Fragen einzustellen und das, was er ver
mittelt, knüpft unmittelbar an den Stoff des Teiles I an. 
Sein Teil ist mit mindestens 3 und maximal 6 Unterrichtsstunden vorgesehen. 

Unterrichtsinhalte 

Schwerpunkte des Polizeiteiles sind die persönlichen Erfahrungen des Beamten sowie
die Aussagen von Opfern und Tätern, bezogen auf das Einstiegsthema. 
So berichtet der Beamte in lebendiger Form von Straftaten und dem Verhalten von 
Straftätern. Er schildert beispielsweise, wie er vorgeht, wenn er zu einer Schlägerei geru
fen wird , einen Ladendieb festnimmt oder einen Drogendealer überführt. Er berichtet wie 
diese sich verhalten und welche Konsequenzen auf sie zukommen. Besonders wichtig 
sind dabei die Folgen, die neben oder statt einer Verurteilung folgen können. 

Von der Tonbandaufnahme eines Opfers und dem Videoband eines Inhaftierten 
gebe ich I hnen ein kurzes Beispiel. M it d iesen Medien werden den Schülerinnen und 
Schülern die Sichtweise und die Probleme von Opfern und inhaftierten Straftätern vermit
telt. Das Video entspricht nicht den heutigen Sehgewohnheiten von "action" und Film
schnitt. Ganz bewußt bringen wir die Schülerlnnen m it Sehaufträgen und Arbeitsgruppen
arbeit dazu, sich intensiv m it dem auseinanderzusetzen, was der Inhaftierte sagt. 
Und wenn er dann berichtet, daß er keine Freunde mehr hat und zu seiner Famil ie nicht 
mehr kommen darf, hat die Lehrerin oder der Lehrer gute Möglichkeiten, in die 
anschl ießende Diskussion zunehmend mit einzusteigen und zum Teil I I I  überzuleiten. 



Dieter Becker, IPTS Institut für Praxis und Theorie der Schule in Schleswig--Holstein 
P I T - Prävention im Team, 

Teil 2 

Kiel, Juni 1996 

aus der Sicht des schul praktischen Teils 

Mofr�ation Die Zusammenarbeit im Team lag auch im schulischen Bereich schon lange in der Luft. Die Wahrnehmung zunehmender Gewaltbereitschaft, zunehmenden Suchtverhaltens und Zunahme von Eigentumsdelikten von Kindern und Jugendlichen motivierte die Zusammenarbeit von Pädagogen, Polizeibeamten, Psychologen und Suchtberatern in der Arbeitsgruppe 7 des Rates für Kriminalitätsverhütung in Schleswig - Holstein. 
Art und Inhalt der Präventionsarbeit im Team Eine Mappe mit drei Präventionsschwerpunkten wurde von der Arbeitsgruppe erstellt. Sie d ient als Leitfaden für die Teams aus Polizeibeamten, Lehrern und Suchtberatern, die mit den Schülerinnen und Schülern vor Ort arbeiten wollen. 1 .  Schwerpunkt: Diebstahl Mit Hife der Unterrichtsvorlagen können Jugendliche mit ihren Lehrern lernen, ihre eigene Situation m Worte zu fassen. Themen: Der Einzelne und der Druck der Gruppe, der Teufelskreis von Diebstahl - Erpressung - Flucht -Strafen - Notlagen, Konsumdruck im Warenhaus, Mut und Zivilcourage u.a. 2. Schwerpunkt : Gewalt Themen : Aggressionen und Gewalt sind so alt wie die Menschheit, Entwicklung von Normen und Werthaltungen, das Gewissen, Opfer und Täter in unserer Lebenswelt, auf der Suche nach einem eigenen Weg u.a., der Staat hat das Gewaltmonopol. 3. Schwerpunkt: Sucht Suchtverhalten in unserer Umwelt, stoffgebundene und stoffunabhängige Süchte, Rauchen, Alkohol, legale und illegale Drogen, Spielsucht und Spielkarriere, Auseinandersetzung mit Problemen und Konflikten kann man lernen, Eigenverantwortung lernen u.a. 4. Schwerpunkt:Soziale Kompetenz, miteinander leben Übungen und Spielanordnungen zu folgenden Bereichen: Selbstvertrauen und Selbständigkeit, Kontakt und Kommunikationsfähigkeit, Konflikt und Kooperation, Zivilcourage und Verantwortung u.a. 
Kernpunkte d er Prävention im Team l .  Die Erwachsenen erhöhen ihre Glaubwürdigkeit gegenüber Jugendlichen. Die beteiligten Polizeibeamten und Lehrerinnen und Lehrer setzen sich in der Vorbereitung selbsl mit diesen kritischen Th('men auseinander, im Rückblick auf ihre eigene Jugend finden sie z. B. den Schlüssel für das Gespräch in den Klassen. 2. Keiner müht sich mehr alleine ab. Lehrerinnen und Polizeibeamte arbeiten zusammen an den Themen der Mappe, sie planen die Projektarbeit gemeinsam und führen sie in oder außerhalb der Schule gemeinsam durch. Die Anknüpfungspunkte für die Weiterführung von Gesprächen reichen sie einander weiter, Auswertungsgespräche werden meist gemeinsam geführt. 3 .  Zusammenarbeit als Modell für gesellschaftliches Handeln Die Schülerinnen und Schüler erleben ein Team von verschiedenen Persönlichkeiten mit sehr verschiedenen Berufserfahrungen. Sie lernen, daß die Arbeit an gesellschaftlichen Problemen nicht zu „Lösungen" führen kann, sondern zu einer Suche nach dem Umgang mit grundsätzlich offen bleibenden Fragen. 
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AT K 

Konzept 

Ziele 

► Verringerung der durch Kinder und Jugendliche inner- und 

außerhalb der Schule begangenen Straftaten 

> Lehrertnnen dafür gewinnen, die Thematik 
„Jugendkriminalität" fächerübergreifend 
(insbesondere ,im 7. Sc�uljahr) aufzugreifen. *) 

> Schillerlnnen für Gefahren und Konsequenzen der 
Jugendkriminalität zu sensibilisieren. *) 

Dabei geht es nicht in erster Linie darum, den bereits straffäll igen 
Jugendlichen anzusprechen, sondern die anderen vor „Fehltritten" ztJ 
bewahren, das Normenbewußtsei n  der Jugendl ichen zu stärken und 
ihre Verantwortung ·für gefährdete M itschülerinnen zu wecken. 

► Verringerung der a n Kindern und Jugendlichen begangenen 
Straftaten 

I 

► Erhöhung der sozialen Kompetenz Jugendiicher 

(insbesondere Einsichtin und Fähigkeit .zu -konstruktiver 

Prot>l�mlös"ung) 

·► -V�tb.��·e�rig0a�s :·,,sozia��6hfflttl';s•� in�d�J�l.a:�s) · 
. ' . . . ,  : ,· •. . . 

{D�'ri}ictJ�!e[lhnen w.ird auf d ißse_ Weise deutl ich, dar,\ es lohnt, sich um ?as 
Z�$,am�nleben 'lmd die eigene Rersönlichkeit Gedanken zu machen. -01ese 
Erk�riritnts.wiederum ist die beste Prävention gegen die Begehung von 
Straftaten. . 
Für die Lehrerinnen ergibt sich der-Anreiz, in  e iner konstruktiveren 
Atmosphäre �rit�rricMt��u i9.�_ben :-) 

*) aus Unterrichtsmaterialien des Landes Baden-Württemberg übernommen 



"Schu l ische Prävention Im  Team" - "PIT" 

die IDEE:  

O im Team 

Schule,  Polizei und andere arbeiten verzahnt und 

abgestim mt 

"Gemeinsamkeit und Zusammenarbeit leben" 

0 vom Wissen zum "Fühlen" 

Wissensvermittlung und -Vertiefung , dann Persönlich

keitsbi ldung, schließlich Zusammenleben 

0 Einstiegsthema beliebig 

unabhängig vom Einstiegsthema ist das Ziel immer  

Persönl ichkeitsbildung und soziale Kompetenz 

0 offen für andere Ideen 

PIT integriert und empfiehlt auch andere Projekte und 

1 nstitutionen 

" PIT ist nicht nur ein Unterrichtsmaterial sondern 

auch ein Prinzip. " 
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ElternInfo 
vor der ersten Stunde 

ElternInfo 
Ergebnisse präsentieren 
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"Schulische Prävention Im Team" - "PIT1 1  

Problemdarstellung 

e -Einstiegsthema 
GEWALT 

• 1-G . 

- Schule -Einstiegs-
od. · thema od. DIEBSTAHL 

• 1-D • 

Erfahrungs wissen POLIZEI 
(alrernarjv:) 

Gt�w<: lt 
f};(.,.,,, ,'·,.! 

Konsequenzen! 

"11-P" 

KonfliktlöSllllgen Freizeitspaß Selbstbewußtsein Persönlichkeit 

"Zusa mmenleben " 

"SAMFUND*"in der Schule: Kommunikation Ausleben Gestaltung (Mit-)verantwortung 
*samfund: dän. Gemeinschaft 

(aus der dänischen Psychologie) 

thema 1 S U C H T  �; 
• 1-S " 



Fortserzufing empfohlen 

o im späteren Unterricht 
o auf Klassenfahrren 
o in Seminaren 
o in Wochenendprojekten 
o in Projektwochen 
o durch externe Projekle { z.B. 
"Uons-Quest", "A.JS ", usw. ) 

Variationen *) 

oEinbczielmng 
altenz, Gewaltpräi1• 

(/.---0) 
ü Hefeiligg r, Ladcn
!Ji!sir:J.'.rn {f-•D) 

altemativ/e rgänzend 
durch: · · 

- Jugendamt 

- Jugendarrest 

-Jugendrichter 

- Therapieeinr. 

· '"" Siu;htbitatimg 

(thM Überfiqhme iL: .  

� !&i(itf 
• .• Päddgo"g/i.nt,/efj 
> Aktion Jugerld_sch 
> Sportvereine i . •-·. . 
> E#etnin_iiiativeh 

0 "moderne Schul�" 
0 Stadteilarbeit · 
0 "Sport ·. 

gegen Gewalt" 
0 Jilterninitiativen 
O "kreative Pa.usefr" 

.usw. usf 

*) besonders wichtig: 
örtlicher Bezug 



Bundesp1üfstelle für jugendgefährdende Schiiften 
Wilfried Schneider 

Geschichte und Arbeitsweise der Bundesprüfstelle [iir iugendgefährdende 
Schriften 

Presse- und Meinungsfreiheit gehören zu den Grundrechten unseres freiheitlich/demokratischen 
Rechtsstaates. 

Im Grnndgesetz der Bundesrepublik Deutschland steht in Artikel 5 :  ,,Jeder hat das Recht seine 
Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein 
zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der 
Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht 
statt." 

Aber jedes Recht findet seine Grenzen dort, wo andere gleich wichtige Rechte verletzt werden 
könnten. So garantie1t Artikel 2 des Grundgesetzes das Recht auf freie Entfaltung der 
Persönlichkeit. Bei Kindern und Jugendlichen bedeutet dieses Grundrecht auch, daß sie vor 
solchen Medien zu schützen sind, die ihren sozialethischen Reifungsprozeß negativ 
beeinflussen könnten. Dies ist nicht nur Aufgabe der Erziehungsberechtigten, auch der Staat -
nach Artikel 20 des Grundgesetzes ein sozialer Rechtsstaat - ist zu entsprechendem Handeln 
aufgerufen. In diesem Sinne wmde 1953 vom Deutschen Bundestag das „Gesetz über die 
Verbreitung jugendgefährdener Schriften" (GjS) beschlossen. Es trat am 14 .  Juli 1953 in Kraft 
und sah die Einrichtung einer Bundesprüfstelle vor. 

Das Gesetz schließt eine Zensur völlig aus. Letzteres vor allem weil 

eine „Scluift" gmndsätzlich erst nach ihrem Erscheinen auf dem Markt zur Prüfung 
vorgelegt werden kann, 

ein Piüfve1fahren nur nach Antragstellung von außen eingeleitet werden kann, 

nicht die Bediensteten der Bundesptüfstelle, sondern aus den verschiedensten 
gesellschaftlichen Gruppierungen vorgeschlagene „Beisitzer/innen" die 
Entscheidungen über Jugendgefährdung eines Objektes durch Abstimmung 
herbeiführen und 

eine ,jugendgefährdende Scluift" zwar gewissen Verbreitungsbeschränkungen 
unterliegt, aber weiterhin an Erwachsene abgegeben werden darf 

Nach dem ersten Inkrafttreten des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender 
Schriften, am 14 .07. 1953, kamen im Laufe der Zeit einige Veränderungen hinzu, so z. B. 1 96 1  
das „vereinfachte Verfahren", sowie der Indizierungsgrund aufgrund vorliegender 
Inhaltsgleichheit" und 1993 eine Konkretisierung der vorschlagsberechtigten Gruppen, die 
Beisitzer/innen entsenden. 
An dem bewährten Grnndgedanken dieses Jugendschutzgesetzes wurde allerdings in den 
vergangenen 43 Jahren nichts geändert. 
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Der Verfahrensgang 

Wie oben erwähnt, da1f eine „Schrift" grundsätzlich erst nach ihrem Erscheinen auf dem Markt 
geprüft werden. 

Der Weg eines Indiziernngsvetfahrens beginnt in der Regel im öttlich zuständigen Jugendamt, 
denn die Bediensteten der Jugendämter, Landesjugendämter, Obersten Jugendbehörden und 
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sind für Antragstellungen an 
die Bundesprüfstelle zuständig. Entweder führt das Jugendamt selbst Marktbeobachtungen 
durch, oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Behörden werden von Bürgerinnen 
und Bfügem auf entsprechende Objekte aufmerksam gemacht. 
Das Objekt wird zusammen mit einer Beschreibung desselben und einer Begründung, worin die 
mögliche Jugendgefährdung besteht, an die Bundesprüfstelle geschickt. Nun sind es jedoch 
nicht die Bediensteten der Bundesprüfstelle, die das Objekt entsprechend begutachten, sondern 
ehrenamtliche Beisitzerinnen und Beisitzer. Das Gesetz über die Verbreitung 
jugendgefährdender Schriften schreibt vor, daß die Beisitzerinnen und Beisitzer aus den 
Kreisen: 1 .  der Kunst, 2 .  der Literatur, 3 .  des Buchhandels, 4. der Verlegerschaft, 5 .  der 
Träger der freien Jugendhilfe, 6. der Träger der öffentlichen Jugendhilfe, 7. der Lehrerschaft 
und 8. der Kirchen, der jüdischen Kultusgemeinden und anderen Religionsgemeinschaften, die 
Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, auf Vorschlag dieser Grnppen zu benennen sind. 
Dazu kommen weitere drei Länderbeisitzer, sowie die Vorsitzende der Blmdesprüfstelle für 
jugendgefährdende Schriften als 12 .  Mitglied des Entscheidungsgremiums. 
Eine Jugendgefährdung ist gegeben bzw. eine Indizierung wird ausgesprochen, wenn eine 2/3 
Mehrheit des Gremiums entsprechend abstimmt. In diesem Fall datf das Objekt dann nicht 
mehr beworben, offen an O1ten, die Kinder oder Jugendliche betreten können, ausgelegt, nicht 
mehr an Jugendliche verkauft oder anders abgegeben, und nicht mehr im Wege des 
Versandhandels ve1trieben werden. 

Seit Bestehen der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften im Jahre 1954 sind weit 
mehr als 10 .000 Anträge zur Prüfung eingegangen. Auf dem aktuellen Index stehen zur Zeit 
3 158 Objekte, davon allein 2569 Videofilme. Allerdings ist die Zahl, die Videofilme betreffend, 
eher stagnierend. Eine Zunahme ist dagegen in dem Bereich der Video- und Computerspiele zu 
verzeichnen. Dieser Index umfaßt inzwischen 296 Titel. 

Die Gründe für eine Indizierung sind unterschiedlich: So spielen, in Videofilmen und 
Computerspielen immer noch überwiegend Gewaltdarstellungen eine große Rolle. Nach 
gängiger Sprnchpraxis der Bundesprüfstelle sind Gewaltdarstellungen dann jugendgefährdend, 
wenn Gewalt im großen Stil und in epischer Dreite geschildert wird, wenn sie als vorrangiges 
Konfliktlösungsmittel propagie1t wird, wenn die Anwendung von Gewalt im Namen des 
Gesetzes oder im Dienste einer angeblich guten Sache als selbstverständlich und üblich 
dargestellt wird. 
Gleiches gilt, wenn Mord- und Metzelszenen selbstzweckhaft und detailliert geschildert 

werden. ,,Das Haus des Todes - Blutnacht", ,,Ketten-Sägen-Massaker" und ,,Alien, die Saat 
des Grauens kehrt zurück" sind Videofilme, denen man bereits die Gewalt aus dem Titel 
entnehmen kann. Ähnliches gilt für Computerspiele wie ,,Mortal Kombat", ,,Expect no Mercy" 
und ,,Killer Instinct". Allerdings sind die Titel nicht unbedingt Indikatoren für den zu 
erwartenden Inhalt eines Spieles oder Videofilms; so trng bspw. einer der hä1testen jemals der 
Bundesprüfstelle vorgelegten Videofilme ausgerechnet den Titel ,,Muttertag". 



„Verherrlichung/ Verharmlosung" als Indizierungskriterium 

Die Arbeit der Bundesprüfstelle unterliegt permanenten Veränderungen. Aus den Statistiken 
wird deutlich, daß nach Gründung der Prüfstelle vom Jahr 1954 bis 1964, also exakt 10  Jahre, 
ausschließlich Schriften indiziert wurden. Im Frühjahr 1964 wurde der erste Schmalfilm auf 
den Index der jugendgefährdenden Schriften gesetzt. 1980 kam zum ersten Mal ein Videofilm 
auf die Liste, 1984 war es das erste Computerspiel. 

Bei den indizierten Objekten sank der Anteil der wegen Gewaltverherrlichung bzw.
verharmlosung auf die Liste gesetzten von 283 im Jahre 1983 auf 109 im Jahre 1994. Dafür 
wurden und werden die Beisitzerinnen und Beisitzer zunehmend mit einer anderen Alt der 
Gewalt konfrontiert, nämlich der Verharmlosung/Verherrlichung des Krieges und des 
Nationalsozialismus. 

,,Kriegsverherrlichende Schriften sind Medien, die den Krieg als anziehend, reizvoll, als 
romantisches Abenteuer oder aber auch nur als eine heivorragende, auf keinem anderen 
Gebiet zu erreichende Bewährungsprobe für männliche Tugenden oder heldische 
Fähigkeiten oder auch nur als eine einzigartige Möglichkeit erscheinen zu lassen, 
Anerkennung, Ruhm oder Auszeichnung zu gewinnen (Entscheidung Nr. 7 14 der BfjS v. 
06.05. 1960). Der Begriff ,,Kriegsverherrlichung" ist nach der höchstrichterlicher 
Rechtsprechung weit auszulegen, weil das Grundgesetz Friedensgesinnung erstrebt; er 
umfaßt daher auch die Kriegsverharmlosung, die darin besteht, daß die Schrecken des 
Krieges und seine zahlreichen, für die Menschen schmerzhaften Auswirkungen 
verschwiegen, vertuscht oder verniedlicht werden. 

Aus der Tatsache, daß die Aufzählung in Abs. 1 Satz 2 nach ständiger höchstrichterlicher 
Rechtsprechung und Spruchpraxis der BfjS nur ein nicht erschöpfender Beispielkatalog 
für den Oberbegriff der „sozialethischen Desorientierung" ist, folgt, daß auch Schriften mit 
anderen Inhalten die Voraussetzungen für eine Indizierung erfüllen können. Nach der 
Rechtsprechung und der Spruchpraxis der BfjS gilt dies für die Menschenwürde 
verletzende, für den Nationalsozialismus verherrlichende und verharmlosende und für den 
Drogenkonsum verherrlichende oder verharmlosende Medien." . . .  ,,Für NS
verherrlichende und -verharmlosende Medien gilt § 1 GjS nach gefestigter 
Rechtsprechung, wenn diese 

insbesondere Jugendlichen als eine Verteidigung und damit als Werbung für die 
Ideologie des Nationalsozialismus, seine Rassenlehre, seine Führung, sein, 
Erziehungsprogramm und seine Kriegsführung erscheinen (OVG Münster, U1t. v. 29 
November 1966, Az. : II A 436/64, ausdrücklich bestätigt durch BVerwGE 28, 6 1 )  
den nationalsozialistischen Führerstaat als ein nicht nur für Deutschland, sondern für 
Europa erstrebenswe1tes Kriegsziel darstellen (OVG Münster, Urt. v .  29. November 
1966 a. a. 0.), 
die Waffen-SS als Vorkämpfer einer Tmppe herausstellen, die politisch von der 
Ideologie eines geeinten Europa unter einem autoritär herrschenden Führer geleitet 
wird (OVG Münster, Urt. v. 29. November 1966 a. a. 0.), 
die Absage an das Ideengut und die Methoden des Nationalsozialismus, sowie den 
Grundsatz der historischen Wahrhaftigkeit als Voraussetzung für die Selbsterkenntnis 
einer Nation in Frage stellen (OVG Münster, Urt. v. 17. Mai 1 972 XII A 5 54/70), 



das Hitlersystem bejahen, dessen Gewalt- und WillkürheITschaft gerichtlich mehrfach 
festgestellt worden ist (BGHSt 13 ,  22, 37 und 14, 293), 
das Bekenntnis zum demokratischen Rechtsstaat als Glied der Völkergemeinschaft, 
zur Völkerverständigung unter Einschluß gerade auch der Au,s�öhnung des deutschen 
Volkes mit den früheren Kriegsgegnern in Frage stellen (OVG Münster a. a. 0.), 
die grundlegenden Wert- und Zielvorstellungen unserer Verfassung, die insbesondere 
in der Präambel und Artikel 1 Abs. 2, Artikel 20 Abs. 1 ,  Artikel 25 und 26 GG 
Ausdruck gefunden haben und vorgegebene Wettordnungen sowie internationale 
Verpflichtungen in Frage stellen (OVG Münster a .  a. 0.), 
das NS-Regime und damit zugleich dessen Ideologie durch Geschichtsklittemng 
aufzuwerten und zu rehabilitieren sucht und bei jugendlichen Lesern eine 
entsprechende Fehlorientierung auslösen kann (BVerwG NJW 1987, 1 43 1 ff)." 
(Zitat aus: Scholz, Dr. R. , ,Jugendschutz", München 1992, S .5 1-52) 

Rechtsextremismus 

Laut Bi1S-Statistik wurden im Jahre 1993 98 Objekte dieser Art indizie1t. 
Dabei umfaßt das Spektrum tatsächlich alle bekannten Medien: Es beginnt mit den gezielt 
zusammengeschnittenen und unkommentierten Reden aus der Zeit des Nationalsozialismus auf 
Langspielplatten, die der Hocheder-Verlag Düsseldorf z. B .  unter dem Titel: ,,Adolf Hitler 
1889- 1989 - sein Leben in Tondokumenten" produziert. Es setzt sich fmt in Form von 
Videokassetten, die die Gewalttaten in den KZ' s total verharmlosen, so geschehen in dem Film 
,,Ein Deutscher und ein Jude untersuchen Auschwitz", bei dem der Eindrnck e1weckt werden 
soll, daß es sich bei den Gaskammern nicht um solche gehandelt habe und überhaupt keine 
Tötungen in diesem KZ stattgefunden haben können. 
Bücher und Broschüren des dänischen ,,Nordland-Verlag" befassen sich in ihren ,,Kiitik"
F olgen mit der Glorifizierung Adolf Hitlers: ,,Adolf Hitler - Ein Leben für Deutschland und 
Europa", oder verbreiten nach dem generellen Verbot der ,,Auschwitz-Lüge" durch den 
Bundesge1ichtshof diese in der Folge 27 unter dem Titel: ,,Der Auschwitz-Betmg". 
Zur Einstellung nicht ,,nur" gegen Juden, sondern ganz besonders gegen Tfu'ken, animieren 
Computerspiele wie ,,Anti-Tfu'ken-Test" oder ,,KZ-Manager", wobei es u.a. darauf ankommt, 
möglichst negative Antworten auf im Programm gestellte Fragen anzuklicken z. B .  
Frage: ,,Woran erkennt man Türken?" 
gewünschte Antwort: ,,Am faulen Gemch". 
Frage: ,,Wo findet man Türken?" 
gewünschte Antwort: ,,In der Mülltonne ganz unten". 

Geradezu Hasstiraden gegen Ausländer, insbesondere Tfu'ken und Asylsuchende, werden in 
den sogenannten .Fanzines der Skinhead-(Musik) Szene abgedmckt. In diesen, meist schlecht 
aufgemachten und unsauber gedmckten, fotokopierten Kampfschriften werden die 
Vorkommnisse von Mölln, Rostock und Solingen nicht nur tole1iert, sondern ausdrücklich 
bejubelt. 



Die Rolle der Musik in der rechtsradikalen Szene 

Gleiches passiert in der Musik aufMC's, LP's und CD's. Hier sei aber noch erwähnt, daß für 
diese Art der Infiltration Liveauftritte besonders wichtig sind. 
Gruppen, die sich Namen wie „Sturmflagge", ,,Reichsfront" oder „Volkszorn" geben, kommen 
mit Tonträgern auf den Markt, die Titel wie: ,,Der Endsieg wird unser sein", ,,Alles für 
Doitschland", ,,Fremd im eigenen Land" oder ,,Kampfhandlung" tragen. 

Zur Zeit befindet sich die rechtsradikale Szene, zumindest laut BPjS-Statistik scheinbar auf 
dem Rückzug. Dieser Umstand ist jedoch mit Sicherheit darauf zurückzuführen, daß sich die 
Tätigkeit der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften auch in diesem Bereich 
herumgesprochen hat. So ordnete die Staatsanwaltschaft unmittelbar nach der Indizierung 
eines ,,Fanzines" die Durchsuchung des Hauses des Verlegers an. 

Mit dieser Feststellung allein ist dieses Thema jedoch nicht abgetan, denn zum Einen hat diese 
Musik ganz erhebliche ,,meinungsmachende" Elemente, die insbesondere in den älteren 
Produktionen der Rockgruppen zum Ausdruck kommen. Zum Anderen trägt sie zum 
Zusammenhalt der Szene bei, wobei natürlich beide Kriterien ineinander spielen. 

Um aber die Aussagen der Lieder der rechtsextremen Gruppen oder auch Solisten 
entsprechend interpretieren zu können, müssen wir uns mit dem Kulturbegriff dieser Richtung 
auseinandersetzen. 
Modeme und gesellschaftskritische Kultur wird als dekadent und zersetzend empfunden. 
Künstler, die nicht konform gehen, werden beschimpft und für den ,,Zerfall der 
Widerstandskraft des Deutschtums" verantwortlich gemacht. Der Kampf gegen moderne 
Künstler soll so zum Kampf für Deutschland werden. 
Schlagwöi1er wie ,,Entartete Kunst" haben wieder Einzug in die Sprache der Szene gefunden. 
Was sie wollen, fassen die Neonazis unter dem Begriff ,,Neuer Naturalismus" zusammen. Was 
darunter zu verstehen ist, beschreibt Rainer Fromm in seinem Buch:,,Am rechten Rand" mit 
den Worten von M. Kühnen: 

,,Der Mensch definiert sich als . . .  selbstverantwortliches Naturwesen mit einer 
biologischen Anlage zur Kulturschöpfung, das nur als Gemeinschaftswesen lebensfähig 
ist. . . .  
Für den weitgehend unbewußten F1ühmenschen ist dieses Leben und Überleben mit der 
Natur noch ganz selbstverständlich. Doch trägt der Mensch eben auch eine biologische 
Anlage zur Kulturschöpfung in sich, die wie alle biologischen Anlagen aller Lebewesen 
nur einem Ziel dient: Arterhaltung und Artentfaltung - also Überleben und 
Höherentwicklung der eigenen Art . . . .  Wie jede Kultur ist aber auch die arische von der 
Gefahr der Dekadenz bedroht. 
Dekadenz beginnt, sobald die Kulturentwicklung sich von ihrer Bestimmung als Hilfe bei 
Arterhaltung und Artentfaltung löst, sich verselbständigt und damit in Widerspruch zum 
Leben und den Naturgesetzen gerät. Damit verursacht die Dekadenz den Tod einer 
Kultur und zumeist auch die des sie tragenden Volkes." 
(Kühnen. M., ,,Politisches Lexikon der neuen Front, Butzbach 1987//aus: Fromm, 

R, ,,Am rechten Rand Lexikon des Rechtsradikalismus", S.207 f, Marburg 1994) 

Dies glauben insbesondere die Leitfiguren des Rechtsradikalismus zu sehen. 
Als Indiz dafür wird der ,,Materialismus als vorherrschende Lebenserhaltung", 
,,Werterelativismus", ,,Angleichung an Geschlechter" (Frauenbewegung), ,,Geburtenrückgang" 
und ,,Rassenmischung" gesehen. 



Folgerichtig wird also die ,,Rassenreinheit", ,,Soldatentum", übersfoige1ter Mythos des „starken 
Reiches", ,,Fleiß", ,,Recht und Ordnung" und ,,Mann arbeitet, Frau k.tiegt Kinder" (und ist 
sonst nichts wert) zum Ideal erhoben. 

Genau das sind die Themen der rechten Musik. 

Bei der Rockmusik wurde dies zunächst sehr deutlich, was am Beispiel der Gruppe ,,Radi.kahl" 
gezeigt werden soll. 

Flut 

An jeder Ecke, da kannst du sie seh'n! 
Ob Frankfurt, Nürnberg oder Berlin, 
sie machen sich an unsere Mädchen ran, 
was hat Deutschland am Hut mit Pakistan? 

Politisches Asyl, wollen sie erbitten, 
bringen nach Deutschland ihre Bräuche und Sitten. 
Leben wie Könige von unserem Geld, 
nennt ihr das „die schöne, heile Welt?" 

Ref : Schluß mit der Asylantenflut; 
Deutschland den Deutschen, 
Deutsche zeigt Mut ! 

Wir sind nur stolz darauf, Deutsche zu sein, 
es ist unser Recht, erkennt es an! 
Was aufgebaut in vierzig Jahren, 
zerstören sie in ein paar Tagen. 
Die Fremden machen unser Land zunichte; 
was habt ihr alle, gegen Deutschland's Geschichte? 

Gerade diese Gruppe macht aber auch ihre Einstellung zum „Skintum" in dem Lied ,,Jungs von 
Radi.kahl" deutlich. 

Jungs von Radikahl 

Freunde, die zueinander steh'n, 
Kumpels, die sich gerne seh'n. 
Für immer zusammenhalten 
und niemals auseinandergeh 'n. 

Ref : Saufen, Weiber und viel Spaß, 
ja das sind die Jungs von RADIKAHL! 
Freundschaft, haben wir uns zum Prinzip gemacht, 
über Lutscher wird bei uns nur gelacht. 
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Weiber sind bei uns nichts wert, 
auch wenn man sie nicht gern entbeh1t. 
Und die Moral von der Geschicht, 
die Jungs von RADIKAHL vergißt man nicht ! 

Ja, wir saufen bis der Morgen grellt, 
auch wenn der Kater schwerfällt. 
Da wird nicht gemault und nicht gemotzt, 
bei uns wird im Quartett gekotzt. 

Hier wird von Zusammenhalt gesungen, Spaß, Saufen und keine Achtung vor den „Weibern". 

Inzwischen sind die Rockgruppen wesentlich vorsichtiger geworden. 
Man muß davon ausgehen, daß die Texte von Fachleuten auf „Verfassungstreue", zumindest 
aber auf das Unterlassen von offenkundigen Gesetzesverstößen hin abgeklopft werden. 
Beispiel Gruppe „01 Dramz", Lied „Vaterland". 

Vaterland 

Ref : Treue Liebe bis zum Grabe, 
schwör ich dir mit Herz und Hand. 
Was ich bin und was ich habe, 
dank' ich dir mein Vaterland. 

Nicht in Worten nicht mit Liedern, 
ist mein Herz zum Kampfbereit. 
Hier und heut' bin ich's ja wieder, 
denn des Schweigens bin ich leid. 

In der Freude wie im Leide, 
ruf' ich Freund und Feinde zu. 
Ewig seht ihr's an ihr beiden 
und mein Glück mein Stolz bist du. 

Deutschland, Vaterland, mein Vaterland. 
Deutschland, Vaterland. 

Doch ändert dieser Umstand nichts an der Botschaft der Gruppen. Vor allem aber ändert er 
nichts an dem Gruppenerlebnis der versammelten ,,Konzertbesucher". 
P:ropagie1t wird, wenn nicht mehr im Text, dann doch durch Zwischenrufe der Bandmitglieder, 
was sofort als Funke Flammen schlagen kann, nämlich: ,,Sieg-Heil-Rufe", ,,Heben des rechten 
Annes", oder auch nur das in die Menge gebrüllte W 01t „01". Tatsache ist, daß bei einem 
Konzert in der Lüneburg er Heide bereits der Aussprnch: ,,Es gibt Deutsche und . . .  " zu größten 
Krawallen führte und eine Gruppe von ca. 1 00 Skinheads unter Brüllen der Parole ,,Ausländer 
raus" nur unter größten Mühen von der Polizei daran gehindert werden konnte, türkische 
Geschäfte in dem Zentrum einer nahegelegenen Stadt zu zerstören. 

Selbst wenn eine Gruppe wie ,,Böhse Onkelz" sich plötzlich als ,,geläutert" darstellt, sprechen 
die Konzertbesucher die alte Sprache. 



Diese genannten Kriterien treffen genauso für den rechten Liede1macher Frank Rennicke zu. 
Der Sänger ruft, bzw. , rief offen zum Widerstand au±: bezeichnete die in der Bundesrepublik 
stationie1ten ame1ikanischen Soldaten als ,,fremde Horden", sieht Deutschland natürlich in den 
Grenzen von 1 937 und glorifiziert die „siegreiche deutsche Fahne auf der Burg von Athen . . .  ". 
In diese Richtung fällt auch das Lied ,,RudolfHeß", in der der Stellve1treter AdolfHiltlers zum 
Märtyrer gemacht werden soll. 

Ref : . . .  

Ref : . . .  

Damals im Mai - Rudolf Heß 

Damals im Mai - die Flugmotoren dröhnten, 
er suchte Rettung für sein Vaterland; 
für ganz Europa wollte er den Frieden bringen, 
doch Churchills Clique schfute den Weltenbrand. 
Damals im Mai - die Flugmotoren dröhnten, 
Heß startete zum Flug nach Engeland; 
doch die Engländer, sie wollten ihn nicht hören, 
sperrten ihn ein, für immer kurzerhand. 

Ref : Mit RudolfHeß ist uns ein Held geboren, 
er ist uns Lehrer, Vorbild und Garant ! 
Die deutsche Jugend sollt ' alles von ihm hören, 
damit Wahrheit und Lüge leicht erkannt! 

Ein schlimmes Los war ihm seitdem beschieden, 
er konnt' nicht fassen, daß es nicht gelang; 
die Wallstreet-Kriegsgewinnler ihn verhöhnten 
und hinter Gittern wurde er verbannt. 
Ein schlimmes Los war RudolfHeß beschieden, 
man stieß zurück die oftne Freundeshand; 
für den Frieden hat er dann sehr gelitten, 
und weil er treu blieb für ein Leben lang! 

In Nfunberg, wo er Treue einst geschworen, 
da zerrt man ihn vors Rachetribunal. 
Der Ruf nach Recht - er fand nur taube Ohren, 
stolz blieb getreu er seinem Ideal! 
,J)en Krieg hat er gewollt und vorbereitet !", 
so lügen sie der Welt heut noch vor. 
Die Rache wurd' im Urteilsspruch gekleidet: 
,,Nie öffne sich ihm mehr das Kerkertor!" 

So mußt' er 46 Jahre leiden, 
der Feinde Rache tobt'sich an ihm aus. 
Sie konnten ihn nicht brechen oder beugen, 
er blieb der Sieger über'n Tod hinaus! Ja hinaus! 
Doch als der Ruß' die Freiheit wollte wagen, 
aus England kam da die Mörderhand. 
Der Greis sollte die Wahrheit nie mehr sagen, 
zum Wohle fürs deutsche Vaterland! Seinem Vaterland. 
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Ref : . . .  

Ref : . . .  

Die Polizei, man hat sie aufgeboten, 
mit 1000 Mann, mit Waffen und Gerät. 
Die Trauerfeier wurd' willkürlich verboten, 
von den Vertretern der ,,Humanität" 
Nicht mal das Grab des Helden da1f man ehren, 
weil es der Sieger Art und Wille ist, 
doch wir wollen immer stolz sein Erbe lehren, 
bis der Tag kommt, er allen Vorbild ist! Der Vorbild ist. 

Dem Lied folgt ein gesprochener Text: 

,,Stünde ich wieder am Anfang wfu"de ich wieder handeln, wie ich handelte. 
Auch wenn ich wüßte, daß am Ende ein Scheiterhaufen für meinen Flammen 
tod brennt. 
Gleichgültig was Menschen tun: dereinst stehe ich vor dem Richterstuhl des 
Ewigen; ihm werde ich mich verantworten und ich weiß, er spricht mich frei." 

Was für die rechtsradikalen Rockgruppen zutriffi:, nämlich die Inanspruchnahme von ,,Rechts"
Beratung die Texte der neuen Lieder betreffend, ist den Gesängen des Rennicke ebenfalls 
anzumerken. 
Die Texte, der kürzlich der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften zur Prüfung 
vorgelegten CD: ,,Ich bin nicht modern, ich fühle deutsch", soll an dem Lied, ,,Deutsche 
Verzweiflung" beispielhaft dargestellt werden. 

Deutsche Verzweiflung 

In Angst und bürgerlichem Leben, 
wurde nie eine Kette gesprengt ! 
Hier muß man schon mehr geben, 
die Freiheit wird nicht geschenkt! 

Ref : Nicht Mord, noch Brand, noch Kerker, 
nicht Standrecht obendrein, 
es muß noch kommen stärker, 
soll es von Wirkung sein! 

Es sind die glücklichen Sklaven, 
der Freiheit größter Feind. 
Darum sollt ihr Unglück haben, 
und spüren jedes Leid! 

Zu Bettlern sollt ihr werden, 
verhungern allesamt. 
Zu Mühen und Beschwerden, 
verflucht sein und verdammt! 

Euch soll das bißchen Leben, 
so gründlich sein verhaßt. 
Daß ihr es weg wollt geben, 
wie eine s.chwere Last! 



Dann vielleicht erwache noch, 
in Euch ein neuer Geist. 
Ein Geist der über Nacht noch, 
Euch hin zur Freiheit reißt! 

Der bereits oben zitie1te Autor Rainer Fromme führt in seinem Buch ,,Am rechten Rand" dazu 
aus, daß Frank Rennicke zu den meist umworbenen Künstlern der rechten Szene gehört, 
dieser bekenne sich offen zum Nationalsozialismus und gehörte bis zum Verbot der „Wiking 
Jugend" zum Vorstand dieser Jugendorganisation. 

Zur „WJ" sei angemerkt, daß sie die älteste rechtsextremistische Jugendorganisation 
Deutschlands ist und sich aus der Stammgruppe der Jugendorganisation der 1952 verbotenen 
,,Sozialistischen Reichspartei", der ,,Reichsjugend" gebildet hat. 

Quellen: Scholz, Dr. R. , ,,Jugendschutz", München, 1992 
Fromm, R, ,,Am rechten Rand Lexikon des Rechtsradikalismus, Marburg 1994 
H. Kellerhohn (Hg. ), ,,Das Plagiat", Duisburg 1994 

Bonn, 03. Juni  1996 
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Deutscher Präventionstag 
Zusammenfassung des Beitrages im Arbeitskreis 4 am 2. Juli 1996 in Münster 

Initiative Gewalt-Verzicht im Fernsehen 
Dipl.-Psych. Kurt A. Richter, Allee 9 in 32756 Detmold 
Tel. und Fax 0523 1 - 32000 

Bemühungen von Eltern und Pädagogen, ihre Kinder zur Friedfertigkeit, Toleranz und zum 
sozialen Miteinander zu erziehen, werden heute vielfach durch die Medien erschwert . Vor 
allem durch das Fernsehen sind Kinder und Jugendliche oftmals unkontrollierten Darstellungen 
von Aggressionen und Gewalt ausgesetzt. Hiergegen wendet sich die Initiative Gewalt
Verzicht im Fernsehen, die 1 992 von Kurt A. Richter, Diplom-Psychologe und 
Psychotherapeut, gegründet wurde. 

Als Ziel und Credo der Initiative gilt: 

Wenn es gelänge, die Mediengewalt zu reduzieren, könnte dies ein kleiner, 
aber wichtiger Schritt zur Entbrutalisierung unserer Gesellschaft sein .  

Die zentralen Anliegen der Initiative 

• Wir fordern einen verantwortungsbewußten Umgang (sowohl in Qualität als auch in 
der Quantität) mit der Darstellung von Gewalt im Fernsehen. 

• Wir fordern die effektivere Durchsetzung und Kontrolle bereits bestehender 
gesetzlicher Regelungen (Bußgelder), jedoch keine staatliche Zensur. 

• Wir fordern, daß indizierte Filme zu keiner Zeit im Fernsehen ausgestrahlt werden. 

• Wir fordern, daß in Sendungen mit hohem Anteil an Gewalt und menschlichem Leid 
nicht mehr Werbespots geschaltet werden dürfen, da in diesem Kontext die Werbung 
gewaltverharmlosend und desensibilisierend wirkt. 

• Wir appellieren an die werbetreibenden Firmen in Sendungen mit hohem Anteil an 
Gewalt und menschlichem Leid von sich aus nicht mehr zu werben und sich offen 
dazu zu bekennen. 

• Wir betonen auch die Notwendigkeit erzieherischer und medienpädagogischer 
Maßnahmen im Elternhaus, im Kindergarten und in der Schule. 

Keine Werbung im Kontext von Gewalt und menschlichem Leid ! 



Initiative Gewalt- Verzicht im Fernsehen 
Dipl.-Psych Kurt A. Richter, Allee 9 in 32756 Detmold 
Tel. und Fax 0523 1 - 32000 

Initiative !Gewalt-Verzicht! im Fernsehen 

Wenn es gelänge, die Mediengewalt zu reduzieren, könnte dies ein kleiner, 
aber wichtiger Schritt zur Entbrutalisierung unserer Gesellschaft sein. 

Die immer häufiger werdende Überschreitung von Tabugrenzen ist besorgniserregend. Dies gilt 
ganz besonders für Kinder und Jugendliche, die eine Erziehung zum friedfertigen, toleranten, 
sozialen Miteinander erhalten sollten und stattdessen oft unkontrolliert den Darstellungen 
gewalttätiger Ereignisse in den Medien ausgesetzt sind. 

Deshalb habe ich 1 992 die Initiative Gewalt-Verzicht im Fernsehen ins Leben gerufen. Ich 
bin zu der Auffassung gelangt, daß die Empörungsquote über die zunehmende Gewalt
darstellung im Fersehen in der Bevölkerung sehr hoch ist. Bei unserer Unterschriftenaktion 
gegen die TV-Gewalt haben wir Tausende von Briefen bekommen, die eines deutlich machen: 
Ein großer Bevölkerungsanteil ist mit uns der Meinung, daß die Flut der Bilder von Gewalt 
und Menschenverachtung im Fernsehen unerträglich ist. Es muß noch mehr gegen diese 
mentale Umweltverschmutzung getan werden. 

Über eine Viertelmillion Bürger/innen haben den Aufruf gegen die TV-Gewalt unterschrieben. 
25 Säcke mit Coupons und Unterschriftenlisten haben wir am 2 1 .  Juni der Bundesministerin 
Frau Dr. Angela Merkel persönlich übergeben. 125 Professoren (besonders auf dem Gebiet der 
Kinderheilkunde, Psychiatrie, Medizin, Pädagogik, Psychologie und Kriminologie) haben den 
Aufruf gegen die TV-Gewalt unterschrieben. 7 .  608 Elternsprecher haben stellvertretend für die 
Eltern von 7.608 Schulklassen den Aufruf unterzeichnet. 

Die zentralen Anliegen der Initiative 

• Wir fordern einen verantwortungsbewußten Umgang (sowohl in Qualität als auch in 
der Quantität) mit der Darstellung von Gewalt im Fernsehen. 

• Wir fordern die effektivere Durchsetzung und Kontrolle bereits bestehender gesetz
licher Regelungen (Bußgelder), jedoch keine staatliche Zensur. 

• Wir fordern, daß indizierte Filme zu keiner Zeit im Fernsehen ausgestrahlt werden. 

• Wir fordern, daß in Sendungen mit hohem Anteil an Gewalt und menschlichem Leid 
nicht mehr Werbespots geschaltet werden dürfen, da in diesem Kontext die Werbung 
gewaltverharmlosend und desensibilisierend wirkt. 



• Wir appellieren an die werbetreibenden Firmen in Sendungen mit hohem Anteil an 
Gewalt und menschlichem Leid von sich aus nicht mehr zu werben und sich offen 
dazu zu bekennen. 

• Wir betonen auch die Notwendigkeit erzieherischer und medienpädagogischer 
. Maßnahmen im Elternhaus, im Kindergarten und in der Schule. 

Darstellung, Entwicklung und Aktivitäten der Initiative Gewalt-Verzicht im Fernsehen: 

Ausgehend von den Ergebnissen und Gutachten der Gewaltkommission der Bundesregierung, 
die das Risiko und die Gefal1r von häufigen Gewaltdarstellungen im Fernsehen belegen 
[SCHWIND, H.D., BAUMANN, J. et al. (Hrsg.) :  Ursachen, Prävention und Kontrolle von 
Gewalt. Berlin 1 990] habe ich als Diplom-Pschologe, Psychotherapeut w1d Vater von drei 
Kindern ( 1 0  J./ 7 J. und 5 J.) im Herbst 92 die Initiative Gewalt-Verzicht im Fernsehen ins 
Leben gerufen. 

Zunächst führte ich eine Korrespondenz mit Politikern und Mitgliedern der Gewaltkommission. 
Die Experten bestätigten die Notwendigkeit einer qualitativen, wie auch quantitativen 
Änderung von Gewaltdarstellungen im Fernsehen. Sie wiesen jedoch darauf hin, daß die 
Appelle an die Selbstkontrolle der Medienverantwortlichen nichts genützt hätten. 

Zunächst bestand die Initiative aus einem Dutzend Eltern, die sich regelmäßig trafen, um über 
Risiko und Gefa11fen übertriebener Gewaltdarstellungen im Fernsehen zu diskutieren und 
Strategien zur Überwindung zu erarbeiten. Es wurde klar: Nicht Appelle an Ethik und Moral 
oder gar Zensur sind der Dreh- und Angelpunkt, um das Brutal-TV zu überwinden, sondern 
die Werbeeinnahmen. Nur bei entsprechendem öffentlichen und finanziellen Druck sind die 
Medienproduzenten bereit, sich umzustellen. Durch ein Deutlichrnachen der Empörungsquote 
und eine breite Unterstützung in der Bevölkerung können auch die Maßnahmen der Politiker 
wirksam unterstützt werden und die werbetreibenden Firmen ermutigt werden, sich auf diesen 
neuen Trend - humanes Fernsehen - einzustellen. Dazu möchte die Initiative Gewalt-Verzicht 
im Fernsehen einen Beitrag leisten. 

• Der Aufruf gegen die TV-Gewalt für die Unterschriftenaktion mit Anregungen zum 
Aktivwerden wurde im Sommer 93 zusammengestellt. 

• Beginn der bundesweiten Unterschriftenaktion im Spätsommer 93 mit dem Artikel "Reiz 
der Gewalt" in der Zeitschrift ELTERN. Der Aufruf gegen die TV-Gewalt ging an alle 
Fernsehanstalten, Landesmedienanstalten, alle Lokalradios in Bayern, NRW, Niedersachsen 
u.a. .  Es folgten Öffentlichkeitsarbeit, Podiumsdiskussionen, Radiointerviews und 
Pressearbeit. In vielen Kindergärten, Schulen und Elternhäusern wurde das Thema "Gewalt 
im Fernsehen" diskutiert. 

• Der Aufruf gegen die TV-Gewalt wurde in Abstimmung mit den schulformbezogenen 
Elternverbänden Nordrhein-Westfalen überarbeitet und über diese Verbände an die Eltern 
in nordrhein-westfälischen Schulen verteilt . Über den Bundeselternrat wurden darüber 
hinaus bundesweit alle Elternvertretungen angesprochen, dieses Anliegen zu unterstützen. 
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• Schulpsychologische Dienste in NRW, Schleswig-Holstein, Bayern und Mecklenburg
Vorpommern beteiligten sich ebenfalls an der Unterschriftenaktion. 

• Der Aufruf gegen die TV-Gewalt ging an viele Politiker und alle Landtage. 
(z.B. als Zuschrift Nr. 1 1 /2821 an alle Abgeordneten des Landtags NRW, als Zuschrift Nr. 
1 /36 1  an alle Abgeordenten und die Fraktionsgeschäftsstellen des Landtages Brandenburg) 

• Die Kinderärzte im gesamten Bundesgebiet erhielten den Aufruf gegen die TV-Gewalt mit 
dem Unterschriften-Coupon am 1 5 .  November in der Fachzeitschrift DER KINDERARZT 
1 1 /93 . 

• Alle Universitäts-Kinderkliniken im gesamten Bundesgebiet, alle Ärzte im Großraum 
München sowie verschiedene Jugendärztliche Dienste (z.B. Köln, Wiesbaden u.a.) erhielten 
den Aufruf gegen die TV-Gewalt und wurden aktiv. 

• Viele Kindergärten beteiligten sich an dieser Anti-Gewalt-Aktion. Sie wurden auf die 
Initiative aufmerksam über die Zeitschrift Kindergarten heute, Spielen und Lernen, versch. 
Frauenzeitschriften oder über Jugendämter. Eine Kindergartenleiterin bei Nürnberg schrieb 
persönlich ca. 300 Kindergärten an und regte zu Elternabenden und Diskussionen zu 
diesem Thema an. 

• Viele einzelne Bürger/innen haben spontan eigene Aktionen gemacht (z.B.Stand in · 
Fußgängerzone, Projekttage in der Schule, Pressearbeit, Rundfunkinterviews, 
Autoaufkleber). Eine Mutter aus Wiesbaden ließ den Aufruf gegen die TV-Gewalt 
35000fach drucken und verteilte ihn in Schulen, Arztpraxen und Kindergärten. 

• In die englische Sprache übersetzt, konnte der Aufruf auch von in Deutschland lebenden 
Amerikanern unterschrieben werden. 

• In folgenden Zeitschriften und Magazinen wurde auf die bundesweite Unterschriftenaktion 
hingewiesen: ELTERN 8/93, FOCUS Nr. 43 Okt./93, Sozialpädiatrie 1 0/93, Kindergarten 
heute 9/93, FREUNDIN 7/94, BRIGITTE 5/94, Spielen und Lernen 1 1/93, BILD + 
FUNK Nr. 33, NEUE WELT Nr. 40, Apotheken Umschau 1 1 /93, Güstrow Express 
20. 1 .94, Erziehen und lernen 6/94 u.a. 

• In folgenden Zeitschriften und Magazinen wurde der Aufruf gegen die TV-Gewalt 
abgedruckt: DER KINDERARZT 1 1 /93 ,  Psychologie Report 2/94 Zeitschrift des 
Berufsverbandes Deutscher Psychologen (BDP), Münchner Ärztliche Anzeigen 1 2/93, 
Lippe aktuell 20.2.94, Schweizer Zeit 1 /94 und Kind Jugend Gesellschaft Zeitschrift für 
Jugendschutz März 1 994. 

• Am 1 5. Juni SÜDWEST 3 (TV) im Kulturmagazin Et Zetera um 22.45 Uhr [Jagd auf 
Gewalt - Widerstand gegen die Flut brutaler Fernsehbilder] mit einem Beitrag über die 
Initiative Gewalt-Verzicht im Fernsehen. 



Initiative !Gewalt-Verzicht! im Fernsehen 

Aufruf gegen die TV-Gewalt ! 

Über die drastische Zunahme von Gewaltdarstellungen im Fernsehen sind immer mehr Bürgerinnen und 
Bürger unseres Landes besorgt 

Die Überflutung mit aggressiven und menschenverachtenden I nhalten in Form von spannender 
Unterhaltung kann langfristig nur dazu beitragen, das Klima der Gewalt in unserer Gesellschaft noch zu 
verstärken 

Dramatische Gewaltdarstellungen im Fernsehen ermutigen, stimulieren und rechtfertigen Gewaltanwen
dung. Besonders schädlich wirkt sich der häufige Konsum von Gewaltdarstellungen auf Kinder und 
Jugendliche aus, deren Weltbild dadurch verzerrt wird. Die Massenmedien dürfen nicht länger zur 
Gewalteskalation beitragen oder die seelische Gesundheit gefährden'  

Wenn die Darstellung von Gewalt und Verbrechen nicht zu mehr Verantwortungsbewußtsein und 
Mitmenschlichkeit anregt, dann hat sie ihre soziale Berechtigung im Fernsehen verloren. Die 
Medienanbieter sind zu verpflichten, den Wert ihrer Produkte daraufhin zu überprüfen 

Die Initiative Gewalt-Verzicht  im Fernsehen ruft deshalb alle Medienverantwortlichen, 
werbetreibenden Firmen, Politiker und verantwortungsbewußten Bürgerinnen und Bürger auf, sich für 
die Verminderung der TV-Gewalt einzusetzen 

Engagement, Phantasie und kreative Ideen vieler Bürgerinnen und Bürger sind jetzt gefragt, um 
das Klima der Gewalt im Fernsehen zu kippen. Dies ist ein wesentlicher Beitrag für die seelische 
Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen und damit auch für unsere Gesellschaft insgesamt . 

Jetzt i st es an der Zeit, einen grundlegenden Wandel der TV-Gewalt zu bewirken und zwar ohne die 
Pressefreiheit durch eine staatliche Zensur zu gefährden .  Helfen Sie mit I Unterstützen Sie mit Ihrer 
Unterschrift ,  Ihren Ideen und Anregungen die Aktion Gewaltverzicht im Fernsehen 

Die Coupons und die Unterschriftenlisten werden dem Bundesministerium für Frauen und Jugend 
in Bonn übergeben und die Offentlichkeit über Presse, Rundfunk und Fernsehen unterrichtet. 

In itiative Gewalt-Verzicht im Fernsehen 
Dlpl . -Psych .  Kurt A. Richter • A l lee 9 • 32756 De trnol<.J • Tel. & Fax 0523 1 /32000 
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Ich b in für  d ie  d rastische Reduzierung der TV-Gewalt. 

Ich appelliere an die werhetreihenden Fi nnen, im U mfeld rnn gewaltverhannloscnden Sendungen nicht zu werben. 
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\Vas können wir tun, um das �l ima der Gewa lt  im  Fernsehen zu kippen? 
' , .  f 

Kopieren Sie den Aufruf gegen d ie TV Gewal t mit  dem Coupon für die Unterschrift. Sammeln S ie mögl ichst viele Unterschriften gegen die TV-Gewal t  und schicken Sie diese an die 
lnit iative Gewalt-Verzicht im Fernsehen. 2 Gründen Sie m it anderen [nteressen ten kJeine In itiat ivgruppen und gewinnen Sie verantwort l iche Personen und Institutionen für die Aktion gegen die TV-Gewalt, für ein humaneres Fernsehen mit weniger Brutalität und Gewalt als Unterhaltung. [K indergärten: Schulen; Volkshochschulen; Kinderärzte; Arztpraxen; Krankenkassen; Apotheken; Kirchengemeinden: Banken und Sparkassen; Buchhandlungen und Bibliotheken; Pol it i ker; Lokal radios;  l:mwelt- und Friedensgruppen; Elternverbände und Elterninit iat iven; Umwelt- und Verbraucherverbände sowie Unternehmen u . a ] 3 Schreiben Sie Protestbriefe an die werbetreibenden Firmen, die noch i n  gewaltverharmlosenden Sendungen werben und weisen Sie auf die imageschädigende Wirkung dieser verfehlten Werbestrategie hin. Weisen Sie auf die Mitverantwortung der Firmen für unsere Gesel l schaft hin und regen S ie die Unternehmen an, sich offen dazu zu bekennnen im Umfeld von B rutal-TV nicht mehr zu werben .  ["der B laue Engel "  für Werbespots] 4 Protestanrufe bei Fernsehanstalten. Rufen sie direkt beim Fernsehsender an, wenn S ie der Meinung sind, daß der gezeigte Fi lm gewaltverharmJosend ist bzw die Gewaltbereitschaft bei gefährdeten Personen fördern könnte. Die Medienverantwortl i chen bekommen so eine direkte Rückmeldung. 5 Gewaltverharmlosende Video- und Computerspiele. Sprechen S ie mit Geschäftsführern von Supermärkten, Computer- und Sp ielwarengeschäften und gewinnen Sie sie dafür, Video- und . Computerspiele mit hohem Gewaltanteil aus dem Sortiment zu nehmen und besonders darauf hinzuweisen und damit zu werben, daß sie auf den Verkauf von B rutal-Spielen verzichten [E in  kleiner, aber konkreter Beitrag zur Entbrutal isierung unserer Gesellschaft] 

6 Berufen Sie sich auf die Forschungsergebnisse der Gewaltkommission. Die Init iat ive Gewalt-Verzicht im Fernsehen orientiert sich an den Ergebnissen und Gutachten der Gewaltkommission der Bundesregierung, die das Risiko und die Gefahr von häufigen Gewaltdarstel lungen im Fernsehen belegen [SCHWIND, H. D . ,  B AUMAN�, l et aL(Hrsg ) Ursachen, Prävention und Kontrol le von Gewalt Berli n  1 990) 7 Koordinieren von In itiat ivgruppen. Teilen Sie uns bitte mit, wenn Sie eine Initiativgruppe gegen die TV-Gewalt gegründet haben bzw. andere Init iativgruppen kennen. Wir werden \foglichkeiten der Kooperation und des gemeinsamen Eifahrungsaustausches anstreben Schreiben S ie uns I hre Ideen, E rfahrungen und Anregungen zum Gewaltverzicht im Fernsehen und \vic man die " psychi sche Umweltverschmutzung" des Brutal-TV eindämmen kann. Haben Sie keine Angst, als Moralapostel mißverstanden zu werden \.1 i t  etv,as Zivi lcourage und Engagement kann auch oft schon ein einzelner sehr viel bewirken. 
/1 1 / r<' hahen .\1e [ ·erswnclnis daji1r, daß wir Ihnen nur gegen einen frankierten Ruckumschlag antworten /.:<innen. 

Ich bin für humanes Fernsehen 
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Dr. Josef Hanel, Dipl.-Psychologe und Pädagoge 
Schulpsychologischer Dienst der Stadt Detmold 
Telefon 0523 1 - 977 305 Fax 0523 1 - 977 425 

Der Arbeitskreis der Leiter und Leiterinnen kommunaler Schul
psychologischer Dienste in NW und die Zusammenarbeit mit der 

Detmolder Initiative „Gewaltverzicht im Fernsehen" 

Dr. Josef Hanel ist Mitglied der Initiative Gewalt - Verzicht im Fernsehen und gleichzeitig als 
Leiter des Schulpsychologischen Dienstes der Stadt Detmold auch Mitglied im Vorstand des 
Arbeitskreises der Leiterinnen und Leiter kommunaler Schulpsychologischer Dienste beim 
Deutschen Städtetag NW in Köln. Durch diese Doppelmitgliedschaft ergibt sich fast 
zwangsläufig die Zusammenarbeit, da in der Schulpsychologie die Meinung vertreten wird, daß 
der Einfluß von Medieninhalten auf das Leben und Erleben von Schüler/innen gegeben ist. 
Von vielen Schulpsychologen/innen wird aufmerksam verfolgt, wie und ob eine veränderte 
Medienlandschaft auf das Zusammenleben der Schüler/innen untereinander Einfluß nimmt. 
Mittlerweile gehört es zum festen Erfahrungswert der Pädagogik, daß nach einem 
(verregneten) Wochenende die Unterrichtssituation im Schulalltag deutlich erschwert ist 
(Montagssyndrom). 

Die Beteiligung des Arbeitskreises an der Unterschriften - Aktion der Initiative Gewaltverzicht 
im Fernsehen hat dem Detmolder Schulpsychologischen Dienst und den beteiligten Diensten im 
Bundesgebiet sehr viel zusätzliche Arbeit aufgebürdet, aber auch in Zusammenarbeit mit vielen 
kooperierenden Kolleg/innen sehr viel Erfolg gebracht. Es ist gelungen, eine Empörungsquote 
in Sachen TV-Gewalt zum Ausdruck zu bringen, die in Vortragsveranstaltungen mit 
Schulgemeinden immer wieder als Erfahrungswert bestätigt wird: 

Breite Bevölkerungsschichten sind es leid, mit direkten und indirekten Darstellungen von 
Gewalt in den Medien überschwemmt zu werden! 

Die Schulpsychologie hat sich in diese Frage als Partner den Elternverbänden in NW 
angeboten. Nach vielen themenzentrierten Auseinandersetzungen über die richtige Strategie, 
über den Wortlaut des Aufrufes und über die Wahl der Kooperationspartner ist schließlich 
gemeinsam mit der Detmolder Initiative eine Interessengemeinschaft auf Bundesebene 
gegründet worden mit Schulpsycholog/innen, Elternverbänden, Kinderärzt/innen, 
Wissenschaftler/innen, Pädagog/innen, Psycholog/innen, Kindergarten-Erzieher/innen und 
interessierten Bürgerinnen und Bürgern. Diese einmalige Allianz hat dazu geführt, daß es nicht 
zu vordergründigen Unterschriften-Sammelaktionen gekommen ist, eben weil an vielen Orten 
in der Bundesrepublik anhaltende Diskussionen über das Thema Gewalt im Fernsehen geführt 
wurden. 

Verlauf der In itiative 

Herbst 93 - Gründungsphase in Detmold. Die Initiative besteht zu diesem Zeitpunkt aus ca. 
einem Dutzend Eltern, die aufgrund eines Aufrufes in der Lokalpresse von Dipl.-Psychologe 
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Kurt-A. Richter, Inhaber einer privaten psychologischen Praxis in Detmold, zustande 
gekommen ist. Bis zum Frühjahr 93 wurden die Bedingungszusammenhänge der TV-Gewalt 
von den Mitgliedern der Initiative analysiert und das geplante Vorgehen diskutiert, bis sich 
schließlich ein Aufruf mit einer Unterschriftenaktion herauskristallisiert. 

Frühjahr 93 - Es beginnt die Abstimmung mit dem Arbeitskreis der Leiter und Leiterinnen 
kommunaler Schulpsychologischer Dienste in Nordrhein-Westfalen. Im Arbeitskreis wird e4le 
durchaus kontroverse Diskussion geführt, die sich letztlich von dem Gedanken leiten läßt, daß 
man über die TV-Gewalt unterschiedlich diskutieren kann, daß man polarisiert, wenn die 
Ursachen der zunehmenden Gewalt in Schule und Gesellschaft alleine auf das Fernsehen 
bezogen werden, daß man aber doch die Initiative unterstützen will. Die Stärke von uns 
Psychologen liegt im Reden, aber können wir auch konkret handeln ? 

Eine Reihe von Dilemmata werden im Arbeitskreis der Schulpsycholog/innen ausgemacht. 
Kritisch wird von den Schulpsychologeru'innen diskutiert, mit einer Unterschriftenaktion, wenn 
auch unwillentlich, monokausale Erklärungsansätze zu stützen. Manche befürchten, in eine 
unerwünschte Rolle eines Moralapostels zu rutschen, in die man, ob man will oder nicht 
hineingedrängt werden kann. Auf jeden Fall stimmt man den Forderungen der Initiative zu, 
nicht in die Pressefreiheit einzugreifen und vor allem auch keinerlei staatlicher Zensur das Wort 
zu reden. Und - eine Unterschriftenaktion kann eben nur erfolgreich mit plakativen 
Überschriften geführt werden! 

Auf der Suche nach Bündnispartnern tritt man von seiten der Schulpsychologie an die Landes
elternverbände in Nordrhein-Westfalen heran. Später gesellt sich die Sektion Schulpsychologie 
des Bundes deutscher Psychologen (BdP) dazu, und über den Sektionsvorsitzenden Heyse 
wird der Bundeselternrat auf die Aktion aufmerksam gemacht. Einige Landesverbände der 
Sektion Schulpsychologie im BdP können sich mit dem Vorgehen anfreunden. Es kristallisiert 
sich ein doppeltes Vorgehen heraus. Neben den Unterschriften von einzelnen Bürger/innen 
werden über die Schulpsychologen vor allem die Unterschriften von Multiplikatoren 
( Klassenpflegschaften, Schulpflegschaften, Schul- und Elterngremien ) in der Institution 
Schule anvisiert. 

1. 6. 93 - Der Detmolder Schulpsychologe Dr. Hanel kann an einer Anhörung zum Thema 
"Jugendmedienschutz im Fernsehen" im Bundesministerium für Frauen und Jugend teilnehmen. 
Es sitzen sich gegenüber die Vertreter der Landesrundfunkanstalten und der Privaten 
Fernsehanstalten und die Vertreter des Jugendschutzes und der Wissenschaft, angeführt von 
Prof. Jo Groebel. Ministerin Dr. Merkel moderiert die Veranstaltung und schließt mit der 
Feststellung, daß sie bei diesem Thema nötigenfalls mit der Gesetzeskeule arbeiten wolle, um 
die TV -Gewalt drastisch zu senken. 

Spätsommer 93 - Es beginnt das Sammeln von Unterschriften im Detmolder Raum, im 
lippischen Raum, in Ostwestfalen-Lippe, in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus im 
Bundesgebiet. Per Coupon kommen die meisten Einzel-Unterschriften nach Detmold zurück. 
Wohltuend stellt sich heraus, daß Medien, Fachmedien (z. B. die Zeitschrift DER 
KINDERARZT) das Anliegen aufgreifen und unterstützen. So kommen ebenfalls viele 
Unterschriftenlisten zusammen. Das Vorgehen ist aber immer gekennzeichnet von der 
Auseinandersetzung des einzelnen, ob er sich mit seiner Unterschrift dieser Aktion anschließt 
oder nicht . 

Eine gänzlich andere Richtung wird über die Multiplikatorenarbeit eingeschlagen. Das Treffen 
der Landeselternverbände in Nordrhein-Westfalen im Juni 93 in Düsseldorf erbringt eine 
intensive Zusammenarbeit und damit den zweiten Schwerpunkt der Initiative, der von der 
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Schulpsychologie getragen wird. Funktionsträger in Schulpflegschaften sollen auf 
Schulpflegschaftssitzungen von der Initiative Kenntnis erhalten und entweder 
Einzelunterschriften sammeln oder die Vorsitzenden der Klassenpflegschaften zur Unterschrift 
bitten. In einigen Bundesländern wird diese Art der Unterschriftgewinnung bevorzugt. Das 
bedeutet, daß in den Klassenpflegschaftssitzungen oder Schulpflegschaftssitzungen über das 
Thema „Gewaltverzicht im Fernsehen" anhaltend diskutiert worden ist. Diese Unterschriften 
sind stellvertretend häufig für alle anderen Eltern in dieser Klasse abgegeben worden und von 
daher von besonderem Gewicht. 

21. 06. 94 - Übergabe der Unterschriften an Frau Minister Dr. Angela Merkel im Ministerium 

249.289 Einzelunterschriften und 
7.608 Unterschriften von Elternvertretern, 

( die ebenso viele Schulklassen repräsentieren ! ! ! ) 

für Frauen und Jugend in Bonn in 25 Säcken a 10 .000 Unterschriften. Mit anwesend sind 
Vertreter der Initiative und auch Vertreter der Elternverbände sowie die Vertreter einer 
ähnlichen, aber wesentlich kleineren privaten Unterschriftenaktion aus Hessen. Gleichzeitig 
wird der Ministerin eine Preseerklärung übergeben. Presse, Funk und Fernsehen berichten der 
Öffentlichkeit von der Übergabeaktion. Die Unterschriftenlisten über die Multiplikatoren gehen 
infolge des geringen Volumens leider ein wenig unter. Zu erwähnen ist, daß in Nordrhein
Westfalen die meisten Unterschriften aus Hagen, Mönchengladbach und Dorsten eingegangen 
sind. 

Gemeinsame Ziele mit der Initiative aus schulpsychologischer Sicht 
- Schule und Gewaltprävention 

• Ein verantwortungsbewußter Umgang mit der Thematik „Gewaltdarstellungen im 
Fernsehen" soll durch Diskussionen angeregt werden und eine vermutete Empörungsquote 
in der Bevölkerung greifbar gemacht werden. Auf jedwede Bevormundung der Bürgerinnen 
und Bürger wird dabei verzichtet. In Elternseminaren, Klassenpflegschaftsversammlungen 
und anderen schulischen Veranstaltungen werden Schulpsycholog/innen immer wieder mit 
der Sorge der Eltern und Lehrer/innen konfrontiert, daß zunehmende Gewaltdarstellungen 
im Fernsehen die Unterrichts- und Erziehungsarbeit erschweren. 

• Dabei wird große Hoffuung darauf gesetzt, daß allein die Auseinandersetzung mit der 
Tatsache der zunehmenden Gewaltdarstellungen im Fernsehen und deren vermuteten 
Auswirkungen auf das Erleben und Zusammenleben der Schülerinnen und Schüler 
untereinander zu einer Bewußtseinsänderung in unserer Gesellschaft führen und die 
Selbstregulationskräfte der Gesellschaft aktivieren kann. 

• In der Schulpsychologie wendet man sich entschieden gegen monokausale Erklärungs
muster im Kontext der Gewalt in Schule und Gesellschaft. Wohl aber v.-ird den psycholo
gischen Lerntheorien ein gewichtiger Anteil beim Entstehen von aggressiven 
Verhaltensmustern eingeräumt. Bei der Bewertung der über 5 .000 Studien in dieser Frage 
schließen sich viele Schulpsycholog/innen der Meinung SELG's an, wonach Kinder und 
Jugendliche ein gewisses Risiko eingehen, wenn sie in ungeschützten Situationen mit 
Gewaltszenen im Fernsehen konfrontiert werden. Daher würde ein Bildschirm mit 
verminderten Gewaltszenen und vermehrten Szenen erwüii.schten sozialen Verhaltens eine 
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sinnvolle Form der Gewaltprävention bedeuten. Es fehlen einfach friedliche 
Verhaltensmodelle, die pfiffig und originell eine Art der Zielerreichung im Konfliktfall 
verkörpern, die ebenso erfolgreich ist wie die Gewalt. 

• Schulpsycholog/innen sorgen sich aus einem anderen Grund über die Medienzeiten von 
Schüler/innen und Vorschulkindern. Eine längere Verweildauer vor einem Medium 
verhindert gleichzeitig die Möglichkeit zu sozialen Kontakten zu anderen Personen, in der 
Regel mit Familienmitgliedern und Gleichaltrigen im freien Spiel. Medienkinder und 
besonders die Vielseher unter ihnen handeln sich so ein Defizit im Sozialen Lernen ein. Dies 
führt zu einer deutlichen Verminderung von sozialer Handlungskompetenz bei Kindern im 
Einschulungsalter. Kommen ungünstige familiäre Gegebenheiten hinzu, kann das Defizit an 
sozialer Handlungskompetenz dramatische Formen annehmen und sich in einer Form des 
nicht sozialen Verhaltens, in aggressiven Ausbrüchen ausdrücken. 

• Mit Besorgnis wird in der schulpsychologischen Praxis ein Schereneffekt beobachtet, der 
auf die größer werdende Problematik in den belasteten Familien zurückgeht 
(Scheidungsrate, Erfolgsdruck etc.). Während nach wie vor gelungene Entwicklungs
verläufe breiter Schülerkreise trotz des Gewaltpotentials in den Medien registriert werden, 
liegt das Risiko, durch Modellernen zu aggressivem Verhalten ermuntert zu werden, bei 
denjenigen Kindern und Jugendlichen wesentlich höher, die familiären und schulischen 
Belastungen ausgesetzt sind (Jugendforschung um HURRELMANN in Bielefeld). Während 
ein Teil derjenigen, die dem Erwartungs- und Leistungsdruck nicht standhalten, die 
Aggression nach innen richtet und dadurch nur dem Fachmann auffällt, beklagt man sich in 
Schule und Gesellschaft über die zunehmende Gewalt. 

• Gestalten Schüler/innen neben dem vielen passiven Sitzen in der Schule und beim Mitlernen 
fiir den nächsten Schultag im Elternhaus ihre restliche Zeit nicht ausgesprochen 
bewegungsfreudig, indem sie etwa vor (gewalthaltigen) Medien sitzen oder liegen, 
verkümmert ihr Bewegungsdrang durch Nicht-Ausleben-Können von Bewegungsimpulsen. 
Dies führt zu erstaunlichen Beobachtungen von mangelnder Fitneß in der Schule (über die 
Hälfte der Kinder schaffen keinen Klimmzug) und zu Bewegungsunsicherheit, die schnell als 
Aggressivität bewertet wird, obwohl sie eher in Tolpatschigkeit und mangelndem 
Verständnis fiir die Situation begründet ist. 

Nachbetrachtung 
Als abschließendes Fazit kann festgehalten werden, daß die Thematik der Gewaltdarstellungen 
in den Medien weder in der Initiative Gewalt- Verzicht im Fernsehen, noch in der Schul
psychologie oder in der Pädagogik � ausdiskutiert ist. Vielleicht sollte man verantwortliche 
Wirtschaftsführer/innen dazu bringen, sich an der damaligen Umweltdebatte zu orientieren und 
es "chic" zu finden, die Werbung fiir Produkte grundsätzlich im gewaltfreien Raum zu schalten 
und mit dieser Art der Werbung eine Trendwende einzuleiten. Als zentrale ,,message" soll 
gelten: Keine TV-Werbung im Kontext von Gewalt und mitmenschlichem Leid ! 

Und übrigens, warum sind wir alle so unfähig, eine schlechte Sache (Gewalt in den Medien) 
zu erkennen und gegenzusteuern, wo doch bereits jetzt schon bald jedes dritte Kind länger vor 
dem Fernseher sitzt als in der Schule (Familienministerin Nolte im AJS FORUM 2/96) ? Und 
warum fragen wir über die mehr als 5 .000 Studien zur Gewaltdebatte hinaus nicht einfach 
einmal nach dem Nutzen von Gewaltdarstellungen in den Medien, anstatt die verdrießliche 
Diskussion mit Verantwortlichen, die schließlich vorwiegend mit Gewalt Geld verdienen 
wollen, ins Unendlich zu verlängern ? 
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Ulrich Asmus 
Kriminalhauptkommissar 
ZKB/ KK Vorbeugung Detmold, den 25 .06.96 

Deutscher Präventionstag 1 996, AK 4, Schule und Kriminalprävention 

,,Es wird länger u nd intensiver zugeschlagen" 

Dies ist die Überschrift einer Presseveröffentlichung anläßlich der Untersuchung 
zur Gewalt in lippischen Schulen . Der Bericht ist vorgestellt worden im Rahmen 
der Präsentation des Projektes „Gewaltdeeskalation macht Schule", ein 
Konfliktlösungstraining in Kooperation zwischen der Geschwister- Scholl
Gesamtschule in Detmold und dem Kriminalkomm1ssaraiat Vorbeugung . 
Bezeichnenderweise wurde nicht die Projektarbeit in  den Vordergrund gestellt, 
sondern vielmehr eine Sensationsmeldung als Headline gewählt. 

Selbst kleine lokale Zeitungen, drehen an der Schraube Gewaltkverbreitung, -
akzeptanz mit, um auch ihr örtliches Leserpotential im Sensationstrend 
entsprechend zu i nformieren. 
Dabei sind positive Darstellungen zu Gunsten sogenannter Schreckensmeldungen 
fast abhandengekommen. Genau wie das Problem Gewalt auf dem Schulhof nicht 
isoliert betrachtet werden darf ist das Phänomen Gewalt in unserer Gesellschaft 
Ausdruck eines tiefgreifenden gesel lschaftl ichen Veränderungsprozesses. 

Wo mögen die Ursachen dafür sein, daß in der täglichen Arbeit einer 
kriminalpol izeilichen Beratungsstelle  immer mehr Hilferufe - auch schon von 
Lehrern aus dem Grundschulbereich -kommen, die schildern, daß die Hemm
schwel le sinkt Gewalt anzuwenden und die Formen der Gewaltanwendungen andere 
Dimensionen erreicht haben? Das Montagssyndrom erreicht bereits die Kindergärten. 

Sind es wirkl ich nur die wenigen Tyrannen in Klassenverbänden, dieMitschüler 
/innen in den Magen treten, sinnlos zerstören, beschimpfen , von anderen Kakao
gelder erpressen oder mit dem Messer bedrohen? Ist die Sensibilität in Teilen der 
Bevölkerung die Ursache für eine verzerrten Wahrnehmung der Gewalt? 
Oder verfestigen sich bei den Schüler/innen die in der Erwachsenenwelt und den 
Medien vorgegaukelten und vorgelebten Konfliktbewältigungsstrategien „Zuhauen -
Wegschauen - Weglaufen•• als normale Verhaltensmuster? 
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Nach dem Gutachten der Gewaltkommission von l 990 beeinflussen die Massen
medien die Wahrnehmung der Wirklichkeit  und die Reaktion auf die soziale Reali tät. 
Daher kann die Berichterstattung über Gewalttaten verstärkende Rückwirkungen auf 
die Gesamtkriminalität haben. Die Kommission hält aus diesem Grund eine allge
meine Reduzierung der Gewaltdarstellungen in den Massenmedien für ,vünschens
wert und eine intensive gesellschaftliche Diskussion des Problems auch in Hinblick 
auf die Zensurenproblematik und wirtschaftliche Interessenlage für angezeigt 
(vgl. u.a. Gutachten d. Gewaltkommission Bd 1, S .  1 70 ff, Bd II, S 60 ff). 

Kinder verbringen heute einen Großteil ihrer Freizeit vor dem Fernseher, ein 
10- jähriger sitzt über das Jahr länger vor dem Fernseher als in der Schule. 
Die gezeigten Scheinwelten, Menschen und „Vorbilder" sind dabei insbesondere 
für den kindlichen Zuschauer ganz nonnaler Alltag. Das Ausmaß an Gewalt im 

Fernsehen steht dabei in keinem Verhältnis zu den tatsächlich ausgeübten 
Gewalthandlungen. In der Stel lungnahme des Innenministeriums NRW zur 
Unterschriftenkampagne der Kreispolizeibehörde Detmold vom 1 5 .4 .96 findet 
folgender Vergleich statt: 

,,Der Gewaltalltag in einer ganz gewöhnlichen Stadt innerhalb eines Jahres 
vol lzieht sich im Fernsehen stündlich. Gewaltdarstellungen im Fernsehen sind 

nicht auf Spielfilme und Serien zu reduzieren, sondern spielen auch in 
dokumentarischen Zusammenhängen und in Zeichentrickfilmen eine 

bedeutende Rolle.'" 

Jeder Mensch hat eine individuelle Gewaltschwelle, insbesondere auch Kinder. Wird 
diese Gewaltschwelle durch eine dargestellte Handlung überschritten, entsteht Angst. 
Kinder schauen weg - allerdings nur beim ersten Mal . Sie halten sich etwas vor 
Augen. Diese ursprüngliche und natürliche Reaktion auf angstmachende Situationen 
kann bei Wiederholungen verloren gehen und wird als normal und real bewertet. 

Nach einer Studie des bayrischen Justizministerium hat ein 1 4  jähriger heute 
durchschnittl ich 14 .000 Tötungshandlungen im Fernsehen und auf Video 

gesehen. 

Neben wissenschaftlichen Ergebnissen belegt auch die PKS (Polizei l iche Kriminal
statistik), daß der Anteil der Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden an der 
Gesamtzahl der Tatverdächtigen ständig steigt. Er l iegt 1 995 in NRW bei 29, 1  %. 
Die Anzahl der Gewaltdelik1e erhöhte sich 1 995 um 8,7 %. Hierzu führt der 
Innenminister des Landes NRW anläßlich der Bekanntgabe der PKS 1 995 aus: 

.,Der Trend der Jugenddel inquenz ist so besorgniserregend, daß ihm mit allen 
gesellschaftl ichen Kräften entgegengewirkt werden muß." 



In Übereinstimmung mit dem Präventionserlaß des Innenministers NRW vom 1 8. 8 .93 
wurde als Zielvorgabe für die Präventionsarbeit der Kreispol izeibehörde Detmold für 
die Jahre 1 995 und 1 996 steht der Bereich der die Gewaltprävention mit ihren unter
schiedlichen Facetten im Vordergrund. Im Einzelnen sind dies die Projekte 

• Gewaltdeeskalation macht Schule 
• Gewalt gegen Frauen 
• Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Lippischen Bürger 
• Intensivierung der Opferbetreung, 

„Kinder sehen an einem Tag mehr Morde 
als ein Polizeibeamter in seiner ganzen Dienstzeit". 

Mit dieser Unterschriftenkampagne beschreitet eine kleine örtliche Beratungsstelle 
neue Wege. Erstmals wird die polizeiliche Präventionsaufgabe, der Gedanke des 
Jugendschutzes Minimierung der medialen Gewalt durch direkte Beteiligung der 
Bevölkerung umgesetzt. Die Aktion bezweckt eine von Grund auf demokratische 
Fonn der Bürgerbeteiligung und Meinungsäußerung. Sie folgt dem Prinzip der 
Freiwi ll igkeit. Der durch eine umfangreiche Unterschriftenaktion in allen Kreis
pol izeibehörden NRW erzeugte Druck der öffentl ichen Meinung wird im be
sonderen Maße geeignet sein, bei Massenmedien und politischen Gremien einen 
entsprechenden Reflexions- und Handlungsdruck zu erzeugen. 

Neben den Kreispolizeibehörden wurde die Unterschriftenaktion bundesweit von dem 
Landesfrauenrat übernommen. 

Ich hoffe, daß die Tei lnehmer des Präventionstages über die Unterschriftenkampagne 
hinaus Möglichkeiten zur Minimierung der medialen Gewalt finden werden 

\ 

\ 
- As us, KHK -

WIR WOLLEN, DASS SIE SICHER LEBEN- IHRE POLIZEI IN  LIPPE 

Der Oberkreisdirektor als Kreispolizeibehörde Detmold 
Zentrale Kriminalitätsbekämpfung- KK Vorbeugung 

Bielefelder Str. 90,  32758 Detmold 
Tel . :  0523 1 /  609-O, NA: 3 1 4- 3 1 7 , Anrufb . :  3 1 5 , F=ax: 497 
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U l r ich A l lwardt 
B u n d e s z en t r a l e  f ü r p o l i t i s c h e  B i l dung , B onn 

Zwei Modelle aus der Medienarbeit der · Bundeszentrale für 
politische Bildung 

K I N O S P E C I A L 

In der sich ständig wandelnden Medien- und Informationsgesel l
schaft muß auch pol itische Bildung nach neuen Wegen suchen , um 
heutigen Ansprüchen der . Nutzung audiovisueller Medien zu 
genügen . Dazu gehört die Erschließung neuer Lernorte , unter 
denen das Kino e ine besondere medienspez ifische Bedeutung hat . 
81%  der Kinogänger sind zwischen 14  und 29  Jahren ; eine für 
politische Bildung besonders interessante Zielgruppe , die im 
organisierten Bildungsbetrieb selten anzutreffen ist ,  aber im 
Kino in ihrer Freizeitumgebeung mit ihren Medien erreicht wird . 
Zudem ist das Kino eine traditionelle Stätte der Unterhaltung , 
aber auch der Bildung ! 

So bietet die Bundeszentral e  für politische Bildung seit etli
chen Jahren Kino-Specials in Kooperation mit kommerziellen 
Kinobetreibern , dem Bildungsbereich und zunehmend auch . mit 
weiteren Partnern aus kommunalen und überregionalen Ein
richtungen für den Zuschauer an . Die nicht vordergründig 
pädagogisch gestalteten Kino-Specials binden Zuschauer , 
Kinomacher und Mittler aus dem Bildungsbereich in einen unge
wöhnlichen Lernprozeß . Besonders der Spielfilm mit seinem hohen 
Unterhaltungswert und seiner dramaturgischen Gestaltung vermag 
durchaus eindrucksvoll  pol itische , soziale und kulturelle  
Befindlichkeiten wiederzuspiegeln . 

Kino-Specials thematisieren die zusammenhänge zwischen Film und 
Gesellschaft , verweisen aber auch auf den Einsatz filmsprach
l icher Mittel , um eine über die emotionale Betroffenheit 
hinausgehende Medienkritik zu ermöglichen . Erfolgreiche Themen 
für Kino-Specials waren unter anderem : 

- Toleranz/ Intoleranz 
- Rassismus/ Fremdenhaß 
- Deutsche Geschichte ( n )  
- Schicksal und Eigenverantwortung 
- Macht und Ohnmacht 
- Moderner Geschlechterkampf 

Es ist nicht leicht , jung zu sein 
- Wertewandel 
- Fami lie  
- Recht und Gerechtigkeit 
- Rausch und Real ität 

Mit der Veranstaltung Rausch und Realität , die sich mit dem 
Alkohol- und Drogenproblem , mit Schwierigkeiten und Fluchtten
denzen Heranwachsender ause inandersetzt , begann 1992  im Allgäu 
eine beispielhafte Partnerschaft zwischen Bildungswesen und 
Kino . Sonthofener Lehrerinnen und Lehrer gründeten einen 
medienpädagogischen Arbeitskreis , auf dessen Anregung j ährlich 
in fünf Orten zu einem ausgewählten Thema Kino-Specials statt
f inden , die in die schulische Praxis integriert werden . Zu den 
Kinobetreibern als ständige Partner kamen der Deutsche Kinder
schutzbund Immenstadt und die Kreisbildstelle Sonthofen hinzu . 
In zahlreichen Schulveranstaltungen diskutierten Schülerinnen 



und Schüler ve�schiedener Schultypen und Altersstufen aktuelle  
gesel lschaftliche Themen . 

In Emmendingen veranstalteten 1995  die Pol i zei und das Schul
und Kulturamt der Stadt eine viermonatige Antidrogenkampagne , 
in deren Mittelpunkt "unpädagogische" Maßnahmen wie Antidrogen
Disko , Ausstel lungen und das Kino-Special der Bundeszentral e  
für pol itische Bildung ' Rausch und Realität ' mit aktuel len 
Kinospielfilmen wie ' Drugstore Cowboy ' oder ' The Doors ' 
standen . Über vier Tage wurden ca . 2000  Besucher erreicht . 

Im selben Jahr wurden 1 1 7  Kino-Specials von Kinobetreibern , 
Bildungseinrichtungen in Kooperation mit der Bundes zentrale für 
politische Bildung veranstaltet . In der Regel kamen drei Tage 
lang durchschnittl ich 2 8 0  zahlende Besucher , d . h .  etwas mehr 
als 90 Teilnehmer pro Tag . 

Kino wird so zu einer Unterhaltungs- ,  Kommunikations- und Bil
dungsstätte . Die  ständig steigenden Veranstaltungs- und Be
sucherzahlen , das inzwischen starke Engagement der Kinos und 
des organisierten Bildungsbetriebs sprechen dafür , daß der von 
der Bundeszentrale initiierte Brückenschlag zwischen Unterhal
tungsangebot und Bildungszielen gelungen ist . 

A P R O P O S 
Videos und Texte zur politischen Bildung 

Apropos ist ein Mediensystem , das Kurzvideos in freier 
Gestaltung ( Feature , Spiel , Fotofilm ,  Trick , Interview etc . ) 
und Printmaterialien vereint . ( Die  Übertragung auf neue Medien 
( Diskette/ CD-ROM) ist eingeplant . )  

Apropos ist eine offene Serie von Kurzfi lmen mit maximal 
1 0  Minuten Laufzeit , die über aktuelle Themen , Probleme und 
Fragen informiert oder auch nur Neugier weckt . 

Apropos greift alle  Themen zur politischen Bildung auf . 
Kontinuierl ich wird ein Grundtabl eau erarbeitet und fortge
setzt , während parallel Inhaltsfelder ( "Jahresthemen" )  
entstehen . Die Fi lme sind ledigl ich Stolpersteine , Appetit
häppchen oder ins Thema einführende Kurz informationen , die 
Printmaterialien methodisch-didaktisch aufbereitete Lehr- und 
Lernhi lfen . 
Beide Medien können Leitfunktion übernehmen ; sie  sind grund
sätzlich gleichwertig . 

Apropos wendet sich vornehml ich an jugendl iche Adressaten 
- von den Einsetzern ( Lehrer/ Ausbi lder ) abgesehen . Die Filme 
sind in Inhalt und Gestaltung modern und jugendgemäß . Printma
terial ien stehen sowohl den Lehrenden als auch den jugendlichen 
Adressaten ( Arbeitsbögen ! )  zur Verfügung . 

Apropos ist ein Logo , das alle  Fi lme einleitet und auf 
all en Material ien erscheint ,  um den Serien- und Systemcharakter 
zu unterstreichen . 

Apropos entsteht im Auftrag der Bundeszentrale für pol iti
sche Bildung , die sich die nichtgewerbliche Nutzung vorbehält . 



Al le anderen Rechte verbleiben bei den Produzenten . Da für die 
Einzelproduktion unabhängig von der maximalen Lauflänge von 1 0  
Minuten lediglich ein Sockelbetrag gezahlt wird , müssen 
Eigenvermarktung , Fernsehausstrahlungen oder Sponsorengelder 
die Finanzlücke decken . Zuwendungen außer von pol itischen 
Parteien oder parteinahen Einrichtungen sind zulässig ; ausge
schlossen ist für pol itische Bildung kontraproduktive Werbung . 

Apropos ist ein schnel les Medium der pol itischen Bildung , 
leicht einsetzbar und vielleicht für viele Einrichtungen des 
organisierten Bi ldungsbetriebs der Grundstock für eine eigene 
Mediothek . 

Apropos wird nach einer Testphase voraussichtlich im 
Herbst 1996  gestartet . In einem mehrstufigen Vertei lungs
verfahren werden zunächst die mit der Bundeszentrale 
kooperierenden Verleihstellen ausgestattet . Danach sol l  die 
Versorgung auch anderer nichtgewerblicher Nutzer ermögl icht 
werden . 

Ulrich Allwardt 





B e r i c h t  a u s  d e m  
A r b e i t s k r e i s 5 

Sekundäre und tertiäre Prävention 
Proj ektarbeit mit Gefährdeten und straffälligen 

Bericht über die Beratungen : 

von JUrgen Mutz , Direktor des Amtsgerichts Ravensburg 

1 .  Wenige kriminalpräventive Proj ekte , so bemängelte der 1 .  

Referent im Arbeitskreis 5 ,  Herr Dr . Wul f ,  stützten sich 
auf kriminologische Erkenntnis se . Man frage sich zu 
wenig , auf wen sich solche Proj ekte eigentlich bezögen . 
Vor diesem Hintergrund s tellte der Redner die Tübinger 
Jungtäter-Vergleichs-Untersuchung von Prof . Göppinger 
vor . Die Untersuchung , die Anfang der 6 0er  Jahre 
begonnen habe und von Prof . Kerner bis in die j üngste 
Zeit weitergeführt worden sei , gebe Antwort auf die 

Frage , wer die Ge fährdeten und straffälligen seien , an 
die sich Proj ektarbeit im Rahmen der sekundären und 
tertiären Prävention wenden solle . 

Herr Dr . Wul f  erläuterte die in der angewandten 

Kriminologie Göppingers  ermittelten Syndrome krimineller 
Ge fährdungen : Das Syndrom familiärer Belastungen , das 

das Syndrom beruflicher sozio-scolare 
Angepaß theit , 
Kontakt-Syndrom . 

Syndrom , 
das Freizeit-Syndrom und das 

Hingewiesen wurde darauf , daß 

Syndrome keinen Erklärungsversuch 

die 

für 

Darstellung der 
Straf fälligkeit 

darstelle , daß aber ein enger Zusammenhang der Syndrome 

mit Kriminalität bestehe . 
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Die Diskuss ion de s Re ferates spiegelte das Interesse der 

Arbei tskrei steilnehmer an den · Forschungsergebnis sen 

wider . Es  wurde betont , daß  zwar nicht Einzelsyndrome 

für s ich gesehen , aber sehr wohl das zusammentre f fen der 

genannten Syndrome bei einer Per son als  Indikator für 

e ine kriminelle Gefährdung gelten könne . 

Schwierig wird es mit der Umsetzbarkeit  der Erkenntni s s e  

aus der Jungtäteruntersuchung . Wie sei  s i cherzustellen , 

so  wurde ge fragt , daß eine Ge fährdung erkannt werde . Zur 

Zeit j edenfalls  bleibe dies mehr oder wenige r dem Zufall 

überlas sen . Auch hänge es  vom Zufall ab , ob der die 

Syndrome Wahrnehmende um deren Warnzeichenbedeutung 

wis s e . Und wenn die s  der Fall sein sollte , wo gäbe e s  

denn die angeme s s enen und adäquaten P rogramme , um 

kriminogenen Faktoren entgegenz uwirken bzw . be fürchtetes  

kriminelles  Verhalten zu verhindern . 

Der Arbei tskre i s  stimmte dem Referenten in  seiner 

Forderung zu , daß der Mensch wieder mehr in den 

Mittelpunkt kriminologi scher Forschung ges tellt werden 

müs se , wenn man es denn mit gez ielter und konkreter  

Präventionsarbei t  ernst nehme . 

2 .  Frau Jost  be richtete über  die Arbeit  de s Vereins " Freie 

H i l fe Berlin e . V . " .  Sie  betonte , daß  nichtstaatliche 

Straffälligenhilfe  e ine Möglichkeit  der Prävention 

dar s telle . Der Zugang zu den Klienten werde dadurch 

begüns tigt , daß kein  j ustizi eller Druck auf ihnen laste , 

wie sie  ihn im Umgang mit den Sozialarbe i tern der Jus t i z  

emp fänden . D a s  Spannungs feld zwischen Hilfe  und 

Kontrolle , in dem die Soz i alarbeiter der Jus t i z  ständen , 

falle weg . Dies  bewirke eine höhere Akzeptanz der 

Angebote der S traf fälligenhilfe  bei den Klienten . 



Die Intervention der Hil fe gehe dahin , 
rekriminal i sierende Kreisläufe zu durchbrechen und 
sozialem Fluchtve rhalten der Klienten und damit dem 
e rneuten Eins tieg in s trafbares Verhalten 
entgegenzuwirken . 

Ein wichtiges Moment sei  die Einbeziehung ehrenamtl icher 
Hel fer , die zum einen bevorzugte Ansprechpartner von 
Inhaftierten seien und die zum anderen die Verbindungen 
hielten zur Bevöl kerung , zum Beispiel  zu 
Wohnungs'bauge sell schaften , zu Industrie- und 
Handwerksbetrieben , zu Journalisten und Politikern , bei  
denen sie  den Blick  ö f fneten für  die  Lebenslagen von 
Inhaftierten und Entlassenen . 

Die Beratungs- und Hil f stätigkeiten der Mitarbeiter in  
der freien Hil fe könnte Ums tände beeinflus sen , die 
rückfallge fährdend wirkten , zum Bei spiel  
Wohnungsau f lösungen bei  Untersuc hungsge fangenen , bei 
denen sonst  Mietschulden auflie fen , zum Bei spie l  die 
Vermittlung einer geeigneten , auf Dauer angelegten 
Arbeitsste l le und die Vermittlung bezahlbaren Wohnraums . 
Es  werde versucht , den im bisherigen Leben der Klienten 
oft fehlenden Kontinuitäten eine möglichst dauerhaft 
Positionierung entgegenzusetzen . Es  werde de swe iteren 
versucht , für das Freizeitverhalten das Interesse  der 
Betreuten heraus zufinden und zu fördern , um ihnen e ine 
s innvolle  Freizeitgestaltung zu ermöglichen . 

Gewünscht werde 
Frage ge stellte , 
Förderung und 
Begleit forschung . 

vom Verein e ine nicht immer wieder in 
sondern e ine verlä�liche ö f f entliche 

e ine solide wis senschaftlic he 



3 .  

Die Diskus sion de s Beitrags von Frau Jost war f  unter 

anderem die Frage nach dem " Er folg " der 

kriminalpräventiven Arbeit  durch diese  Art von 

S traffälligenhi l fe auf . Hier wurde sehr schnel l  

deutlich , daß sich ein Erfolg i n  Bezug auf 

Rückfälligke i t  nicht verläß lich me s sen l asse . Es sei  

möglich , mit zuteilen , in wievie l  Fällen  es  gelungen sei , 

Wohnraum ode r Arbeit zu vermitteln , e s  sei  möglich und 

e r forderlich , festzuhalten , wievie l  

Ersat z freiheitss trafentage erspart worden seien durch 

die Vermittlung gemeinnütz iger Arbeit . Es  sei möglich , 

die Anzahl und die Dauer von Kontakten mit Klienten 

festzuhalten und damit Anhaltspunkte zu haben auch für 

die Dauer s traftaten freier Zeiträume , kur z : 

Zwi schenziele  auf der Fernstraße zum normangepaß ten 

Leben soll ten und könnten gesetzt  und e s  könnte insoweit  

auch Erfolg  und Nichter folg gemes sen werden . Ob  das 

e igentliche Prävention s z i e l  erreicht werde und ob e s  

gerade durch die Intervention der Straffälligenhi l fe 

e rreicht werde , sei  zu hof fen , abe r  l e t ztlich nicht zu 

beantworten . 

Herr Rensmann 

" Re-aktion auf 

s te l l te das Konzept de s Mode llproj ekts 

Gewal t  durch Jugendhil fe und 

S traffälligenhil f e "  de s DBH-Bildungswerks vor . Es geht 

dabei um F ortbildung und Beratung für Mitarbeiter der 

soz ial en Dienste 

S traffälligenhi l fe , 

der 

die 

Jus tiz  und der freien 

arbeits feldübergrei fende 

Proj ekte initi ieren und begleiten und die Kooperation 

zwischen verschiedenen Trägern der Jugend- und 

S traf fälligenhi l f e  auf örtlicher bzw . regionaler Ebene 

fördern sollen . 

Der Re ferent z ählte Grundannahmen auf ,  von denen das 

Proj ekt ausgehe : 
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a )  Wenn zunehmende Gewal tbereitschaft als Antwort  au f 

ge sell schaf t liche Entwicklungen und 

Gewaltkriminalität als  Ausdruck sozialer  

Problemlagen verstanden würden , bedeute die s  für 

den Auftrag der Straffälligenhi l fe , s ich an den 

bes tehenden Lebensbe zügen 

orientieren . 

der Betrof fenen zu 

b )  Lösungen für die Gewaltproblematik könnten s ich nur 

auf der Grundlage der örtlichen Beding the iten 

entwickeln . Handlungskonzepte setzten de shalb 

Fe.ldforschung voraus . 

c )  

d )  

Das Mittel der Wahl für die Entwicklung von 

Handlungskonzepten seien netzwerkähnliche Model l e  

der Kooperation zwi schen Trägern der Jugendhil fe  

und der Stra f f äl ligenhi l f e . 

Initiiert werden s o l l ten 

verschiedener Institutionen 

Veränderungsproze s s e . 

unter E inbe z iehung 

l änger dauernde 

Vor dem Hintergrund des theoretisch  e rarbeite ten 

Konz epts berichtete der Redner dann über ein konkretes 

S tadtteilproj ekt aus S achsen-Anhalt , be i dem auf 

Initiative de s Arbeitskre i s e s  Prävention die Bewohner 

des Stadttei l s  s e lbst  daran gingen , miteinander in 

B e z iehung zu treten . 

Die  Di skuss ion ergab , 

auß e r  Frage s teht . 

daß inhal tlich dies e s  Proj ekt 

S trategisch ergab s ich e ine 

Meinungsdivergenz . Einerseits  wurde erklärt , daß es s ich 

hier um Sozialarbei t  im ursprünglichs ten S inne hande l e , 

der durch Umetike ttierung eine Verfälschung wiede r f ahre ; 

überhaupt sei  zu beobachten , daß den Innenministe rien 



Arbeit , die in den Bereich de s soz ialen gehöre , 

zuge schanzt  werde , ohne daß hierfür rechtfertigende 

Gründe vorlägen . Andere rseits hieß  es , daß es s ich um 

den korrekten Gebrauch e ine s richtigen Etiketts handele . 

Man solle  e s  doch der guten S ache wegen akzeptieren , daß 

e ine bisher weni g  anerkannte Gemeinwe senarbei t  durch 

p f i f fige Präsentation die Aufmerksamkei t  von 

Entscheidungsträgern und von der Ö f fentlichkei t  erringe . 

Es sei  gerecht fertigt , mit dem Re i zwort " Kriminali tät " 

die Leute au f zuwecken , die der Sozialarbei t  in den 

S tadtte i l en bis lang wenig Beachtung geschenkt hätten . 

Im Ergebnis war man s ich nach meiner Wahrnehmung dari n  

e ini g , d a ß  es darauf ankomme , interdis z iplinäre Ansätze 

zusammenzuführen ,  um vernünftige P rogramme entwickeln zu 

können , die von den Be trof fenen selber mit Leben ge füll t  

werden . 

4 .  Als letzter Re f erent beschäftigte  s ich Herr Delattre mit 

den präventiven Mögl ichkei ten des 

Täter-Opfer-Ausgle ichs . Der Redner betonte , daß er in 

aller  Be scheidenhei t  den TOA bei  Fällen der eher 

geringen bis mi ttleren Kriminalität für gee i gnet halte , 

Konf likte zu lösen , soz i alen Frieden und Recht s frieden  

herzustellen und in der  Folge dieser Ergebnisse  auch 

kriminalpräventive Wirkungen zu ent f al ten . 

Eine spe z ielle  Einflußnahme auf das Kl ima in der 

Bevölkerung sei möglich  über die Wirkung des TOA auf die 

Opfer . Es werde bei gelungenen Ausgleichsbemühungen die 

Kriminal itäts furcht gesenkt . Es werde bei den Opfern 

auch e ine Anerkennung erreicht dafür , wie die Justiz  mit 

ihnen , den Op fern , und ihren Interes sen umgehe . Dies  

wiederum erzeuge Aufgeschlos senhe i t  in der Bevölkerung 



für den o f f i ziellen Umgang mi t Kriminalität insgesamt , 

auch soweit dieser auß erhalb von S anktionen und S trafen 

l iege . 

Täter-Op fer-Ausgleich ermutige zur selbstverantwortli

chen Konfl iktbeilegung . Er könne s ich  aus dem 

Tatgeschehen ergebende Nachfolgetaten verhindern . Er 

erweise sich als  ein  be sonders adäquates Lernfeld , mit 

Kon flikten anders  umzugehen , als  dies Tätern bislang 

mögl ich war . Es  we rde 

S tigmatisierung erreicht . 

Normverdeutlichung ohne 

Die Di skuss ion stellte klar , daß auch beim 

Maß nahmen der 

Erfolg nicht 

Täter-Opfer-Ausgleich - ähnlich  wie bei 

S traffälligenhilfe ein me ßbarer 

dar stel lbar sei . Jeder Mensch  verarbeite einen I nput auf 

die ihm mögliche , sehr individuelle  Art und Wei se . Dies 

sei  im Grunde nicht aus rechenbar . 

Das persönliche Erfahrungserleben de s Redners aus 1 . 5 0 0  

durchge führten Täter-Opfer-Ausgle ichen lasse  j edoch die 

Aus s age zu , daß die Betrof fenheit  des Täters  aus der 

Konfrontierung mi t dem Erleben de s Opfers  eine 

Verhaltens ände rung des Täters eher bewirke als  eine 

pas siv erduldete Strafe . 

Hingewiesen wurde darauf , daß 

pro fes s ionell , das hei ß t , 

der Konfliktschlic hter 

auc h  mit spezieller 

vorge schal teter Schulung vorgehen müs se , um nicht beim 

Opfer zusätzliche S chäden anzurichten . Und deutlich 

wurde , da�  der TOA die Chance biete , auch dritte 

Personen , wie die Angehörigen de s Opfers , in die 

Konfl iktlö sung miteinzube z iehen . 



Meine Damen und Herren , S traffälligenhil fe - das i s t  ein  

E rgebnis dieses  Arbe itskreises  tritt nicht mit dem 

auss chl ie ß lichen Ziel  an , Prävention zu betreiben , aber die 

Verhinderung de s Rückfalls  ist ein Ziel der 

S traf fäll igenhi l f e . So l autet der Leitspruch des nordirischen 

Probation Board : Probation helps to prevent re-of fending . 

Die rechtzeitige , die s timmige Intervention nach einer 

S tra ftat kann Folget aten des Täters und seiner Freunde , abe r  

auch Folge taten de s Opfers und seiner Freunde verhindern . 

Denn die Ge f ahr ist  gro ß , daß e iner S traftat wei tere folgen ; 

Schiller  l ä ß t  dies den Oc tavio im 5 .  Auf zug der Piccolomin i  

s agen : 

Mein be s ter Sohn ! Es  i s t  nicht immer möglich 

im Leben sich so kinderrein zu  halten , 

wie ' s  uns die S timme lehrt im Innersten . 

I n  ste te r  Notwehr gegen arge List� 

bleibt auch das redliche Gemüt nicht wahr -

das eben i s t  der F luch der bösen Tat , 

daß sie , fortzeugend , immer böses muß gebähren .  

Diesen Fortgang des bösen zu s toppen , so das Fazit  aus dem 

Arbeitskreis  5 ,  i s t  e in Anliegen und e ine Aufgabe der 

S tr a f f äl l i genhi l fe . 

) \_ l cc� - l  0 

JJ.rgen Mutz  
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M i n i ste r i a l ra t  D r .  Rüd i ge r  Wu lf ,  Stuttgart 

Z u r  Früherken n u n g  kri m i ne l ler  Gefä h rd u ngen  *) 

Vorbemerkung 
U rsp rü n g l i c h  h atte i ch vor ,  i n  m e i n  heut i ges  Referat E rfa h ru ng e n  a u s  de r  
Beschäft i g u n g  m i t  Strafvo l lz ug  u n d  St raffä l l i gen h i l fe e i nz u b r i n g e n .  I ch 
wo l l te d e u t l i ch mach e n ,  d a ß  m a n  aus  dem Strafvo l lzug  u n d  de r  S traffä l l i 
gen h i lfe v i e l  für  d i e  Kri m i n a l präven t i on  l e rnen  ka n n .  Z u  d i esem spannen 
den Thema gehört etwa d i e  Beobachtung ,  daß  man  s i ch vor  zwan z i g  b i s  
fünfundzwa n z i g  J ah ren m i t  ä h n l i ch hohen  Ansprüchen a n  s i ch u n d  a n  an 
dere d e m  Resoz i a l i s i e ru ngsg ed a n ken  gewi dmet ha t ,  w i e  e s  h eute m i t  k r i 
m i n a l p rävent iven  P rog ra m m e n  g esch i eh t .  Man  kön nte d a ra u s  l e rn e n ,  m i t  
rea l i s t i sch eren E rwartungen  d i e  Kr i m i n a l p rävent i o n  z u  bet re i b e n .  M a n  
könnte d a ra u s  auch l e r n e n ,  d a ß  m a n  m i t  e i nem l a n g e n  Atem Kr i m i n a l p rä
vent i o n  im Bewu ßtse i n  von B ü rge rn , P rakt i kern und P o l i t i ke rn  veran ke rn  
m u ß .  M a n  kan n  daraus  l e rnen ,  daß  man  n i cht g l e i ch i n  de r  Kr i m i n a l sta t i 
st i k  a b l es e n  kan n ,  o b  e i n  s i n nv o l l es und sch l üs s i g es k r i m i n a l p rävent ives 
P rog ra m m  a uch tatsäch l i ch w i rkt . U nd vor a l l e m  d a rf man n i cht  Kr i m i n a l 
präven t i o n  bet re i ben , we i l  man  s i ch vom Resoz i a l i s i er u n g s g e d a n ke n  e nt
täuscht a bwendet ,  we i l  W iede re i n g l i ederung  - i ch beton e  „ a n g e b l i ch "  -
ü berh o l t  i s t  u n d  n i chts  b r i ng t .  U nd sch l i e ß l i ch wo l l te i ch  d a rauf  h i nwe i sen ,  
daß  h eute manches unter  dem modernen  Ett i kett „ Kr i m i na l i tä tsp räve n t i o n "  
d i sku t i e rt w i r d ,  w a s  u nte r  dem angeb l i ch n i ch t  a ktu e l l e n  Labe l  
,, Straffä l l i g en h i l fe" be re i ts p ra kt i z i e rt w i rd .  

D ies  a l l e s  w i l l  i c h  n i cht vert i efe n ,  we i l  m i r  e i n e  a nde re e b e n s o  schw ie r ige  
w ie  w i ch t i g e  „ B otschaft" a n  H e rzen  l i eg t .  Zu m e i ne n  E rfa h ru ng e n  aus  dem 
Strafvo l l z u g  u n d  a u s  der  Straffä l l i gen h i lfe gehö rt a u ch d ie  E rkennt n i s ,  d a ß  
w i r  u n s  verg l e i ch swe i se i n tens i v  m i t Org a n i sat i o n sst rukturen befa s s e n ,  m i t  
Beha n d l u n g smethoden u n d  m i t  F ragen  der  Eva l ua t i o n .  D i es h at se i n e n  
Ste l l e nwert ,  i s t  a b e r  d e r  zwe i te oder  g a r  e rst de r  d r i tte S ch r i t t .  V i e l  z u  k u rz 
kommt nach  m e i n e m  Empf i n d e n  - i ch ste l l e  es  a u s d rü c k l i ch h i e r  n u r  fest ,  
ohne z u  begründen  - ,  daß man s i ch m i t  e i ne r  k r i m i n o l o g i schen  D i ag n os e  
d e s  Täters i n  se i nen  soz i a l e n  B ez ü g e n  und  e i ne r  e rfa h r u n g sw i s s e nschaft
l i ch e i n i ge rmaßen  a b g e s i che rten  P ro gnose kr i m i ne l l e n  Verh a l tens  befa ßt .  

*) S c h ri ft l i c h e  Fassung  d es R e fe rats  i n  Arbe i t s k re i s  5 

,. S e k u n d ä re u n d  t e rt i ä re P rä v e nt i o n .  P roj e kt a rbe i t  m i t G efä h rd e t e n  u n d  S t ra ffä l l i g e n "  

a u f  d e m  2 .  D e utsch e n  P rä v e n t i o n st a g  1 9 96 i n  M ü nst e r- H i l t r u p  



Ganz  ä h n l i ch  sch e i nt man  m i r  i n  de r  Kr i m i n a l prävent i o n  z u  verfa h re n .  Es  
werden v i e l e  P rojekte angeboten u n d  d u rchgefüh rt ,  o h n e  daß  man  s i c h  auf  
k r i m i n o l og i sche  G ru n d l ag e n  stützt u n d  ohne  zu  h·i nte rfrag e n ,  auf  wen s i ch 
d i e  P rogramme e i ge nt l i ch bez ie h e n . D i es  i st e i n e  d i e  vorra n g i g  z u  ste l l en 
d e  u n d  z u  beantwortende  F ra ge .  I n  d i esem Zusamm e n h a n g  m u ß  a u ch be
an twortet werd e n ,  w ie  kr i m i n e l l e  Gefährdungen  früh ze i t i g  e rkannt werde n  
können .  

Wen n  i ch m i ch i m  fo l g e n d e n  dahe r  der  F rüherke n n u n g  k r i m i ne l l e r  G efäh r
d u ngen  zuwe n d e ,  mag s i ch d e r  e i n e  oder  a ndere fra g e n , w ie  e i n  M i n i 
s ter i a l b ea mter  a uf d i eses  Thema  kommt .  Dazu müssen  S i e  ü b e r  m ich  w i s
s e n ,  daß  i ch i n  T ü b i ngen  n e b e n  m e i n e r  j u r i s t i schen Aus b i l d u n g  e i n e  k r i m i 
n o l og i sche  Zusatzausb i l d u n g  e rha l ten  h a b e .  U n d  i ch h a b e  a l s  s tuden t i 
sche  H i l fskraft u n d  a l s  wi ssensch aft l i che r  Angeste l l te r  i ch e i n i ge  J a h re a m  
I nst i tu t  fü r  Kr i m i n o l o g i e  d e r  U n ivers i tät  T ü b i ngen  gearbe i te t .  M e i n  a ka d e 
m i scher  Leh re r  w a r  P rof. G ö p p i nger .  D u rch unm i tte l baren  Kontakt m i t  i h m  
u n d  i n  enge r  Zusammenarbe i t  m i t  i h m  habe  i ch fach l i ch  w i e  m e n sc h l i c h  
v i e l  g e l e rn t .  E r  i st am 5 .  Apr i l d i esen  J a h res gestorb e n .  A u c h  i n  E r i n n e 
run g  a n  s e i n  Lebenswerk möchte  i ch a l s  Schü l e r  von  P rof .  Göpp i ng e r  d i e  
heu t i ge  G e le g e n h e i t n utzen ,  u m  w ich t i ge ,  aber  m e i n e s  E rachten s  n i cht  
a us re i ch e n d  wahrg e n o m m e n e  Aussagen von ihm zum Thema n o ch m a l s  
d a rzuste l l en u n d  z u  e r l äu te rn .  

D i ese  Aussagen  haben  g a n z  d i rekt  m i t  dem Thema  des  Arb e i tskre i se s  5 z u  
t u n ,  d e n n  s i e  geben  Antwort a u f  d i e  F rage ,  w e r  s i n d  G efäh rdete  u n d  
Straffä l l i g e ,  a uf d i e  s i ch  P roje ktarbe i t  i m  Rahmen  d e r  s e k u n d ären  u n d  t e r
t i ä re n  P räven t i o n  bez i e h e n  m u ß ,  s o l l  ode r  kann .  

D i e  T ü b i nger J u ngtäter-Vergl e i chsunters uch u ng a l s  E rke n n t n i squ e l l e  
D a s  Lebenswerk  von P rof .  G ö p p i n g e r  ran kt s i ch u m  d i e  T ü b i nge r  J un gtä
te r-Verg l e i ch s u nters uch u n g .  E s  h a n d e l t s ich  be i  i hr u m  e i n e  b re i t  a n g e l eg 
te  i nte rd i sz i p l i näre Verg l e i c h s u ntersuchung  a n  2 0 0  G efa n g e n e n  u n d  2 0 0  
Verg l e i ch spersonen  a u s  de r  m ä n n l i chen  Durchschn i t tsbevö l ke ru n g ,  da 
m a l s  a l l e  zwi schen  2 0  u n d  30 J ahre a l t .  D i e  U nters u ch u n g  begann  Anfan g  
de r  60er  J a h re u n d  w i rd v o n  H errn P rof. Kerner b i s  i n  d i e  j ü n gste Ze i t  
we i te rg efüh rt .  D i e  P roban de n  s i nd  h eute M i tte u n d  5 0 ,  so  d a ß  m a n  n i cht  
n u r  zum Beg i n n ,  zum Ver lauf ,  sondern auch scho n  zum Abbruch k r i m i n e l 
l e r  Karr i e ren  etwas s a g e n  kan n .  



I m  M i tt e l punkt d ieser  U ntersuch u n g  stand und steht d i e  i n d i v i d u e l l e  kr i m i 
no log i sche Erfassung des Straftäters i n  se i nen soz i a l en  Bezügen (dazu  
vg l .  Göpp i nger :  Der  Täter i n  se inen  soz ia l en  ' B ezügen ;  S p r i nge r-Ver l ag  
1 983 ) .  Aufgrund der  dabe i  gewo n n e n  Erkenn tn i sse  kön ne n  begangene  
Straftaten k r im i no log i sch beurt e i l t  werd e n .  D i e  daraus e ntwi cke l te  Ange 
wandte Kri m i no l og ie  e rmög l i cht  e i n e  erfa h run gsw issen schaft l i ch abge s i 
cherte  Kr i m i n a l - u n d  Soz i a l prognose und  b ietet v i e lfä l t i ge  Ansatzp u n kte 
für  gee ignete spezi a l p rävent ive Reakt ionen i m  Rahmen der  st rafrecht l i 
chen M ö g l i chke i ten .  

Auf  d ie  Deta i l s  kann i ch heute  n i cht  e i ngehen . I ch möchte d ie  Method i k  
u n d  d i e  D i agnosekr i te r i en  aber  a ndeuten (Folie 1 ) .  Gru n d l age  fü r d i e  B e u r 
te i l u n g  i st e i ne deta i l l i e rte Erhebung v o n  Soz i a l - und  Verh a l tensdaten  aus  
K i ndhe it u n d  Erz ieh u n g  ( E l ternfa m i l ie ) ,  über  den Aufentha l tsbere ich , den  
Le i s tungsbere i ch ,  d i e  F re ize i t ,  Kontakte und B i n dungen  u n d  d i e  D e l i n 
quenz/St raffä l l i gke i t .  D i e  Ana l yse d e r  Erhebungen erfo l g t i n  dre i  unter 
sch i e d l i chen  D i mens ionen . Beurte i l t wi rd e i n m a l  d i e  Ste l l u n g  der  Tat i m  
Lebe n s l ä ngsschn itt  des Täters . Dabe i  werden versch iedene  i dea l t yp i sche 
Ver l a ufsformen unte rsch i eden : d ie  kont i n u i er l i che H i n e ntw ick l u n g  zur  
Kr i m i n a l i tä t  m i t  Beg i n n  i n  der  frü hen J ugend bzw. im Erwachsenena l te r , 
Kr i m i n a l i tät i m  Rahmen der  Persö n l ichke i tsre i fu n g ,  Kr i m i na l i tä t  be i  son s t i 
g e r  soz i a l e r  Unauffä l l i g ke i t  u n d  d e r  kr i m i n e l l e  Ü bers pru n g .  I m  Lebens 
läng s sch n i tt so l l en  auch d i e  Re levanzbezüge des  bet reffenden  e rsch l os 
sen  werden , a l so d i ejen igen  persone l l e n ,  sach l i chen u n d  ö rt l i ch e n  Bez ie 
hungen ,  d i e  für  den  best i m m te n  M enschen i m  a l l täg l ichen Leben beson
ders  bedeutsam s ind ,  d i e  e r  am me i sten pfl egt , d i e  er  a l s  l e tztes vernach
l äss i g t  u n d  d i e  er  s i ch un ter  a l l en  U m ständen zu erh a l te n  oder  zu ver
sch affen sucht .  

Besonders e i n gehen möchte i ch auf d ie  Betrachtung des Lebensqu e r
sch n i tt s  u n d  d i e  kr i m i n ore levanten Konste l l a t i onen ,  we i l  s i e  i n  der  An l age  
den fü r  d ie  Frü herken nung  kr i m i n e l l e r  Gefährdungen n och d arzuste l l en d e n  
Syndromen ä h n e l n .  D i ese  kr i m i n o re l evanten Ko nste l l a t i onen verm i t te l n  
e i n e n  a ktue l l e n  E i nd ruck vom Lebensst i l  und Lebenszusch n i tt e i nes  M e n 
schen .  Wen n  ganz best i m mte Kr i ter ien  z u  g a n z  best i mmten Konste l l a t i o
n e n  zusammentreffe n ,  so s te l l e n  s i e  e i nen  we i t  über  d i e  e i nze l nen  Kr i t e r i 
en  h i n a u s  re ichenden I n d i kator fü r  Kri m i n a l i tät  oder  fü r de ren  Aus b l e i ben  
dar .  D i e  kr i m i nova le nte Konste l l at i on  weist  auf e i n e  starke kr i m i n e l l e Ge
fäh rd u n g  h i n ;  i h re Kr i te r i en  befi nden  s i ch auf Folie 2 .  Dabe i  kom m t  es  
ganz  entsche i dend auf  das  g l e i chze i t i ge  Zusammentreffen a l l e r  v i e r  Kr i te-



r i en  a n .  F o l i e  2 ze ig t  auch ,  i n  we lcher  Verte i l u n g  d iese Konste l l at i on b e i  
den  P robanden der  Tüb i nger  J u n gtäter-Ve rg l e ich s u ntersuch u n g  vorka m .  
Demgegenü ber ze ig t  d i e  kr i m i n ores i stente Konste l l at i o n  e i n e  besonde re , 
Res i s tenz des betreffenden Mensch e n  gegen Vorsatztaten a n  ( Folie 3) . 
F re i l i ch i st d i e  kr i m i no res i stente Kon ste l l a t i on  ke i n  G a rant  gegen S t raffä l - . 
l i gke i t ;  d i es w i rd ge rade be im  „ kr i m i n e l l en Übersprung"  deut l i ch ,  wo es 
u nter Umständen trotz d i eser Kon ste l l a t i on  zu e i n e m  schweren G ewa l tde
l i kt ,  etwa e i ner Konf l i kttat , ko m m e n  kann .  D ie Konste l l a t i on  d ü rfen d a h e r  
n i cht i so l i e rt betrachtet und n i cht a l s  e i ne  Art Prognosetafe l  verstanden  
werd en .  

Syndrome kr i m i n e l l er  G efährdungen 
I ch m öchte n u n  dara uf e i ngehen , d a ß  d ie  Angewandte  Kr i m i n o l o g i e  auch 
für  d ie  Früherken n u n g  fruchtbare Kr i te r i en  enthä l t .  D i e  Befu nde s i n d  b e i  
Göp p i n g er :  Angewa n dte Kr i m i no l o g i e .  E i n  Le i tfaden  f ü r  d i e  P rax i s ,  Sp r i n 
ger-Ver lag  1 98 5 ,  S .  2 1 7  ff . veröffe n t l i cht .  S i e  s i nd  d a m i t  se i t  ü b e r  zehn 
J a hren „ i n  der  We l t" . I ch refer i e re s ie ,  we i l  i ch m e i n e ,  daß  man n i ch t  i m 
m e r  neues br i ngen  m u ß ,  sondern d a ß  m a n  zuwe i l en au ch F a kten w ieder
h o l en m u ß ,  wen n  s ie i n  der aktue l l e n  D i skuss ion  zu k u rz geko m m e n  s i n d .  
I ch werde d i e  Darste l l ung  aber  m i t  Anmerkungen verb i nden , i n  d e n e n  i ch 
auf mög l i che E i nwän d e ,  d i e  m i r  i m mer  w i eder bege g n et s i n d ,  e i n g e h e .  

D ie Tüb i nger  J u n gtäter-Verg le i chsu ntersuchung führte be i  e i ner  wertenden  
G esamtschau u n d  i n  i h rer stat i s t i schen Auswertu n g  zu versch i edenen  
Syndromen ,  m i t  denen  s i ch best i m mte Auffä l l i g ke i ten  i n  versch i ed e n e n  Le
bensbere i chen beschre i ben lassen  ( Folie 4 ) .  S i e  l i efern - äh n l i ch w i e  d i e  
kr i m i nore levanten Konste l l a t i onen  für verfest igte Kr i m i n a l i tä t  - d i e  Kr i te r i 
e n  fü r d ie  Früherke n n u ng kr i m i ne l l e r  G efäh rdung .  S i e  s i nd n a h ez u  s p ez i 
f i sch  für  Lebensentw i ck l ungen , d ie  i n  w iederhol te St raffä l l i gke i t  fü h re n .  

D i ese  S yndrome kön n e n  für a l l e ,  d i e  m i t  kr i m i n e l l  g efäh rdeten M e nschen 
zu tun  haben ,  e i n e  L e i t l i n i e  u n d  H i lfe se in .  I ch d e n ke an  E l tern ,  Lehrer ,  
Aus b i ld u ngs- und Kontaktpersone n ,  aber auch an M i tarbe i ter  in J ug en däm
tern u n d  J ug e nd h e i m e n ,  an  d ie  J ugendger ichtsh i l fe , an  d ie  J u g e n dsach
bearbe i ter  der P o l i ze i  und  i n  der  Straffä l l i genh i l fe tä t i ge  F rauen  und  Män
ner .  Wenn s i e  m i t wachem und gesch u l tem B l ick d i ese Auffä l l i g ke i te n  be
merke n ,  so können  s ie  pädag o g i sch u n d  kr i m i n a l pädagog i sch a uf d i e  Be
treffenden  e i nw i rke n .  
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Bevor i ch  d i ese Syndrome vo rste l l e ,  möchte i ch - u m  M i ßve rstä n d n i sse  z u  
verme iden  - betonen ,  d a ß  d i ese  Syndrome ke i neswegs  e i nen  kau s a l e n  
o d e r  g a r  genet i schen  E rk l ä r ungsvers uch f ü r  St raffä l l i g ke i t  d a rste l l e n .  D e n 
noch we i s e n  w i e  e i nen  e n g e n  B e d i n g ungszus a m m e n h a n g  m i t Kr i m i na l i tä t  
a uf, we i l  s ie  fast aussch l i e ß l i c h  b e i  Lebensentw ick l u ng e n  vorko m m e n ,  d i e  
- fa l l s  n i ch t  i n te rve n i e rt w i rd  - z u r  Kr i m i na l i tä t  füh ren .  Wen n  h i er Warn z e i 
c h e n  fü r e i n e  starke k r im i ne l l e  G efäh rdung  vor l i ege n ,  s o  e r l a u bt das  F e h 
l e n  d e r  S yn d rome n i cht  den  U mk e h rsch l u ß , daß  ke i n e  St raffä l l i g k e i t  z u  e r
warten s e i .  

D i e  Syn d rome  i m  e i nze l ne n  
N u n  zu  den  S ynd romen  i m  e i nze l nen . Göpp i nge r  h at v i e r  S y n d rome  be
schr ieben ,  d i e  e r  a l s  soz i o-sco l a re s  Synd ro m ,  Syndrom m a n ge ln d e r  be r uf
l i che Angepaßthe i t  ( Le i s t ungs -Synd rom ) ,  a l s  F re i ze i t- S y n d ro m  u n d  Kon
takt-Synd rom beze i chnet ha t .  E s  hande l t  s i ch dabe i  um n o c h  z u  n e n n e n d e  
Auffä l l i g ke i t en  i m  a l l g e m e i n e n  S o z i a l verh a l ten d e s  P r o b a n d e n  s e l bs t .  H i n 
zu  kom m t  e i n  Syndrom fam i l i ä re r  B e l astungen (Folie 5) , daß  s i ch - a n d e rs 
a l s  d i ese  S y n d rome - aus  Kr i te r i e n  zusammensetzt ,  d i e  ü b e rw iegend  u n 
abhäng i g  v o m  Verh a l ten des P robanden  s i n d ,  sondern  bes t i m mte ä u ß e re 
U mstän d e  d e r  H e rku nftsfa m i l i e u n d  best i mmte Verha l tenswe i se n  de r  E r
z i e h u n gs personen  vere i n i g t .  Wenn  a l s o  das  Soz i a l am t  o d e r  J ug e n d a m t  
festste l l t , d a ß  d i e  Fa m i l i e  des  B et reffenden  l a n gj ä h r i g  i n  u n zu re i ch e n d e n  
Wohnverh ä l tn i ssen l ebt ,  l än g e re Z e i t  se lbstverschu l det v o n  öffen t l i c h e r  
U nters tü tz u n g  l ebt ,  soz i a l e  u n d  strafrech t l i ch e  Auffä l l i g ke i t  e i n e r  E r z i e 
h u ngsperson  vor l i egt  und  de r  j u nge  Proband n i ch t  u nte r  a u s re i c h e n d e r  
Kontro l l e  s t e h t  ode r  s i ch i h r  en tz i e ht ,  dann  s i n d  d i e  Behö rden  a ufgerufe n ,  
i m  I nte resse  d e s  Bet reffen d e n  z u  i n terven i eren .  B e i  d i es e m  S y n d ro m  w i e  
a u ch b e i  d e n  anderen kommt  e s  a uf d a s  Vor l i egen  a l s  S y n d rom u n d  n i ch t  
auf  d ie  e i nze l ne  Auffä l l i g ke i t  a n .  

D a s  soz i osco l a re Syndrom ( Folie 6)  bez i eht  s i ch a uf d i e  K i n d h e i t  bzw.  
Sch u lze i t  des Proba n d e n .  Es  h a n d e l t  s i ch um har tnäck i g es S chwä n ze n ,  u m  
Fä l sch u n g e n  u n d  Tä u schu ng e n , u m  Herumst re u n e n  wäh re n d  u n d  a u ß e r
ha l b  de r  U nterr i chtsze i t ,  oftma l s  verb u nden  m i t  k l e i ne ren  de l i kt i s c h e n  
H a nd l u n g e n .  D a ß  m a n  b e i  de r  E rfassung  d i ese r  Auffä l l i g ke i ten  d iffe ren 
z i e rt vo rg e h e n  muß ,  möchte i ch  b e i s p i e l swe i se  a m  M erkma l  „ ha rtnäck i ge s  
Schwänzen"  ve rdeu t l i c h e n ,  we i l  j e d e r  von  uns  woh l  früh e r  e i n m a l  - u m  e s  
n e ut ra l  z u  fo rm u l i e re n - d i e  S ch u l e  h a t  „ ausfa l l en "  l as se n .  Es  geh t  h i e r  
n i ch t  u m  e i n  i s o l i e rtes u n d  d e m  Grunde  n ach ve rsteh b a re s  Schwänzen  e i 
n e r  U nte rr i ch tsst u n d e  oder  e i nes  ganzen S ch u l t ages ,  etwa a u s  Angs t  vo r  



e i ner K l assenarbe i t  oder  vor e i n e m  best im mten Lehrer ,  sondern u m  d i e  
E i n bettung  des Sch u l eschwänzens i n  das Soz ia lverha l ten über  e i n e n  l ä n 
geren Ze itra u m  h i nweg ,  u m  s i ch e i ner  gewissen O rd n u n g  und  Aufs icht  z u  
entz i ehen . An d i esem B e i s p i e l  w i rd deut l i ch ,  d a ß  e s  n i cht  a u f  re i n  ä u ßer l i 
che  Verh a l tenswe i sen  a n kommt ,  sondern au f  G ru n d m u ster u n d  Grund
strukturen des  Verha l tens  be i  dem jewe i l i gen P robande n ,  w ie  G ö p p i n g e r  
es a n  anderer Ste l l e  m it den  erwä h nten Re levanzbezügen  u n d  m i t  e i n e r  
best i mmten Wertor ien t ie rung  beschr ieben hat .  

Während i m  frühen  Al ter ,  d .  h .  n och während der S ch u lze i t ,  s ich  n u r  b e i  
e i n e r  re la t iv  k l e i n e n  G ru ppe d i e  G efahr  e i ner  kr i m i ne l l en Karr i e re e i ndeu
t i g  erkennen l ä ßt ,  t r i tt d i e s  m i t  Beg i n n  der  Be rufsausb i ld u n g  deut l i ch e r  
zutag e .  H i e r  ist d a s  Syn d rom be rufl i cher  Angepa ßth e i t  a ufsch l uß re i ch 
( Folie 7) . Rascher Arbe i tsp l atzwechse l ,  U nreg e l m ä ß i gke i t  der  B erufstät i g 
ke i t  u n d  sch lechtes bzw. wechse l ndes Arbe i tsverh a l ten s i n d  d i e  I nd i kato
re n .  Wie sehr s i ch d i e  Erge b n i sse be i  den  Gefangenen und den  Verg l e i ch
sprobanden u ntersch i ed e n ,  ze ig t  d ie  stat i s t i sche Auswert u n g  der  T ü b i n g e r  
J u n gtäter-Verg le ichsu ntersuch u n g .  Be i  43 P rozent der  Gefangenen ,  abe r  
be i  n u r  0 , 6  P rozent der  Verg l e i chsprobanden lag  das  L e i stun gs-Sy n d ro m  
vor .  A u c h  be i  den  üb r i gen  Syndromen ze igten s i c h  ü berzufä l l i ge  deu t l i ch e  
stat i st i sche Un tersch iede ;  s i e  s i n d  auf d e n  Fo l i en dargeste l l t .  W e r  etwa 
a l s  M e i ster in der berufl i chen  Ausb i l dung  oder a l s  Beru fsschu l l e h rer Auf
fä l l i g ke i ten i m  S i n n e  des  Syndroms wahrn i mmt ,  so l l te  s i ch m i t den  E l te rn  
des  B etreffenden  i n  Verb i n d u n g  setze n ,  u m  geme i nsam e i ner  s ich  ab
ze i chnenden negat iven E ntw ick l u n g  begegnen zu kön n e n .  

N e b e n  d e m  Le istungsbere ich  bes i tzt d e r  F re ize i tbere i ch ( F o l i e  8 )  e i n  a u 
ßerordent l i ches G ew icht  f ü r  d i e  F rüherke n n ung  e i ne r  kr i m i ne l l en Gefä h r
d u n g ;  e r  b i ldet  geradezu e i n e n  „ F rühwarnbere i ch " .  I m  F re ize i t-Syndrom 
treffen fo lgende Kr i te r i e n  zus ammen :  stä n d i ge Auswe i tu n g  der  F re i ze i t  zu  
La sten des Le istun gsbere i chs und überw iegend F re ize i ttät i g ke i ten  m i t  vö l 
l i g  offenen  Ab l äufe n .  D ies l ä ßt  s i ch bere i ts i m  K i ndes- und  frü hen  Jugend
a l ter  festste l l e n .  D i e  F re ize i t  sp i e l t  s i ch schon i n  der  K i n d he it p rakt isch 
au ssch l ie ß l ich „ auf  der  Stra ße"  ab .  Das K ind i st „ n i e  zu  H ause" . D ie  E l te rn  
w i ssen  me ist n i ch t ,  wo  es s i ch gerade a ufhä l t ,  m i t wem es  un terwegs  i s t ,  
was es i m  Augen b l i ck macht  u n d  wa n n  es  abends  h e i m kommt .  I m  la ufe 
der Ze i t  w i rd der Akt i o n srad i us  g rößer .  Der J u gend l iche beg n ü gt s i ch n i cht  
mehr  m i t  dem Bere i ch der  H e i matgem e i nde ,  sondern wen det s i ch der  
nächsten grö ßeren Stadt oder  e i n e r  n och we i teren G ro ßstadt zu . P l an lo 
ses  U m herfah ren m i t  dem Moped ,  dann  dem Mot?rrad oder  dem Auto  ge-



w i n nt an  Bedeutu n g .  D i e  Fre i ze i t  w i rd i mmer  h äuf i ge r  a uch  i m  „ M i l i e u "  ver
bracht ,  verbunden  m i t  e i ne r  l a tenten  Bere i tschaft zu  Ausschwe i fu n ge n ,  se·i 
es i n  Fo rm von überm ä ß i gem A l k o h o l ko n s u m ,  u n ko ntro l l i e rtem G e l d a usge
ben oder  aber a uch m i t  Stre i t i g ke i ten und  Gewa l ttät i g ke i te n .  D i e  Kr i t e r i en  
des  F re i ze i tsyndroms u n d  d i e  n ä h eren Beschre i bu n g e n  ze i g e n ,  d a ß  d i eses 
S yn d ro m  auch heute n och Bedeu tung  hat .  S i e  können d a m i t  zum  B e i s p i e l  
o h n e  we i te res d i e  Gefäh rdung  v o n  j ungen  Menschen  e rfa s s e n ,  d i e  zu r  
D rogenszene tend ie re n .  D i e  E rs ch e i n u ngsformen mögen  s i c h  ä ndern , d i e  
d a h i nter  l i egenden  mensch l i ch e n  Grundstrukturen n i ch t .  D i eses  S y n d ro m  
i s t a u ch n icht  au f  e i n e  best i m mte  R e g i o n  o d e r  au f  e i n  best i m mtes L a n d  
begre nzt .  B e i  e i nem i nternat i o n a l e n  und  i n terk u l t u re l l e n  Verg l e i ch w i rd 
s i ch ergeben ,  d a ß  d i e  Tendenzen  d i ese lben s i n d ,  mag  es i m  ä u ßere n  Ver
ha l t en  aber reg i o n a l  ode r  nat i o n a l  bed i n gte U ntersch i ede  g e be n .  D e n n och 
bedarf es  e i ne r  we i te ren  und b re i ter ange l agten  e i nze l fa l l bezo g e n e n  
G ru n d l agenforsch ung . 

M e i st para l l e l  zu  Auffä l l i g ke i te n  i m  Fre ize i tbere i ch ze i gen  s i ch s o l c h e  i m  
Kontaktbere i ch  ( Folie 9 ) .  Aus d e m  a l l geme i nen Kontaktve rha l ten  b i l den  
fo l g e n d e  Kr i te r i e n  das  Kontakt-Syn d rom :  Vorh errsc h e n  von  l osen  Kontak
ten oder  von „ M i l i e u" - Kontakten  sowie frü hes  A l te r  be i m  ersten Ge
sch l echtsverkeh r  oder  h ä uf i ge r  Wech se l  der  GV- P a rtner i n n e n .  Be i  d i esem 
Synd ro m  u n d  s e i n e n  Kr i ter i en  sow ie  be i  den  anderen S y n d ro m e n  u n d  i h ren  
Kr i te r i en  mag  der  e i ne  oder  a n dere m e i nen , d i es se i  j a  n i ch ts  neues ,  son
dern  etwas ,  was  jeder  P rakt i ke r  i mmer  w ieder  beobachten  könne .  Dem i st 
m i t e i n er E i nschrä n k u n g  zuzust i m men .  Zu nächst  l i eg t  d i e  S tärke d e r  An
gewandten Kr i m i n o l o g i e  i nsgesamt  dar i n ,  daß s i e  s i ch  auf  Kr i ter i e n  s tützt , 
d i e  d e m  P rakt i ker  ve rtra ut s i n d  u n d  d i e  von i h m  e rfaßt  werden kön n e n .  
Ande rerse i ts kommt  es  n i ch t  a u f  d i e  E i nze l a uffä l l i g ke i t ,  sondern  a u f  das  
Zusa m mentreffen a l s  S yn d rom a n .  Und  i m  üb r i gen  hande l t  es  s i ch n ich t  um 
n ach B e l i eben  zusa m mengew ü rfe l te  Verh a l tenswe i s e n ,  s ondern  - w ie  auf 
den F o l i en da rgeste l l t  - um stat i st i sch  abges i cherte Korre l a t i o n e n .  

D i ese Synd rome  l assen  n i cht n u r  kr i m i na l prog nos t i sche  B e u rte i l u n g e n  zu ,  
s i e  b i eten m i t  i h ren Kr i te r ien  - i ch  kann  es n u r  a nd euten - auch  kon krete 
Ansatzpunkte fü r kr i m i n a l pä d a g o g i sche I n tervent i o n .  D a b e i , d i e s  war 
P rof .  G ö p p i nger  immer  w ich t i g ,  da rf man  aber  n i ch t  n u r  a uf Verha l tens
we i s e n  sch a u e n ,  d ie  s o z i a l  beden k l i ch oder  n i ch t  mehr  akzeptabe l  s i n d ,  
s o n dern m u ß  gerade a u c h  d i e  p rosoz i a l en Verha l ten s m u ster  e i n e s  gefäh r
deten Mensch e n  stärken .  



Schwie r igke i ten i m  U mgang m i t  Syn d romen und  Konste l l at ionen  
Aus Lehrveransta l tungen ,  Fortb i l d ungen und Gesprächen we i ß  i c h , daß  
d i e  Angewandte Kr i m i no l og i e  i n sgesamt n i cht l e i cht zu  verm i tte l n  i st .  D i e  
e i nen  ste l l en  i h re „Wissen sch aft l i ch ke i t " i n  F rage ,  d i e  anderen ko m men m i t 
der  Erhebung der  Fakten n i cht z u recht ,  we i l  d i e  Betreffenden zu wen i g  be
schre i ben und  zu  sehr  deuten .  An dere fra gen nach der  d a h i nter  stehenden 
„ Th eor ie " , und  w iederum anderen  i st der  ganze Ansatz a ufgrund  e i n e r  
best immten Ideo log ie ,  w ie  der  Mensch s e i  bzw . zu  se in  h a b e ,  n icht  e i n
gäng i g .  Daher  i s t  d i e  Angewa n dte  Kr i m i no log ie  ke i n  e i nfa ches Werkzeug .  

Es  i st j edoch e i n  p rax i sta u g l i ches und  noch ausbau bares I n st rumenta r i u m  
fü r d i e  P raxi s .  I n  d iesem Zusammen hang d arf i ch d arauf h i nwe i s e n ,  d a ß  
i c h  a l s  R ichter ,  a l s  J u gendsta atsa nwa l t  und  i n  der  u n m itte l b a ren  Aufs i cht 
ü be r  J u st i zvo l l zugsansta l ten tagtäg l i ch Beschu l d i gte ,  Angek l agte u n d  Ge
fangene kr i m i n o l o g i sch zu erfassen hatte bzw. zu  beurte i le n  h a b e .  Dabe i  
waren u n d  s i nd  fast unzäh l i ge  P rogn oseentsch e i d ungen - z u m  Te i l  i n  
schwi e r i gen G renzbere ichen - zu  t reffe n .  Be i  d ieser  Arbe i t  i s t m i r  d a s  I n 
strumenta r i um der  angewandten Kr i m i no l og i e  e i ne w i ch t i ge Stütze . I n  me i 
ne r  n u n  fast zwanz igj ä h r i gen Berufstät igke i t  habe  i ch  zu d i esem Werkzeug 
a uch n i ch t  ansatzwe ise  e ine  Al ternat ive gesehen .  

I ch b in  der  festen Ü berzeu g u n g ,  daß  d ie  be sch r iebenen Syndrome u n d  
Konste l l a t ionen f ü r  a l l e ,  d i e  m i t kr i m i n e l l  gefä h rdeten Mens chen z u  tun  
haben ,  ebenso h i l fre i ch s e i n  können .  D i es setzt fre i l i ch vora u s ,  s i ch auf  
e i ne mehr  oder  wen ige r  andere Denkwe ise a l s  b ishe r  e i nz u l assen . Vor  a l 
l e m  i st notwe n d i g ,  d a ß  man  - was  mensch l i ch n i cht so e i nfach i st - nach 
sorgfä l t i ger  E rhebung  bei  e i nem j u ngen Menschen e i n e  k r im i n e l l e  G efäh r
d u n g  z u r  Ken ntn i s  nehmen  m u ß .  Dem Arzt i st das vertra u t .  Wenn e r  e i n e  
schwere Krankhe i t  e rkennt ,  reag i ert e r ,  a l s  p ra kt i scher  Arzt z . B .  m i t  d e r  
Ü berwe i sung i n  d a s  Kranke n h a u s ,  a l s  Arzt i m  Kranken h a u s  m i t  O p erat i o n ,  
u m  es b i l d l ich a u szudrücken . I n  de r  Kr i m i n a l pädago g i k  u n d  v i e l l e i cht  a u ch 
i n  der  Kr i m i na l p rävent ion  tut  m a n  s i ch m i t  den  unangene h m en Wah rh e i ten 
schwerer ,  spr ich m i t e i ng r i ffs i ntens i ven In tervent ion e n ,  schwerer .  

ü berh a u pt m e i n e  i ch - und d i es  möge a m  Sch l u ß  stehen  - , daß der  
Mensch w ieder  mehr  in  den M i tte l punkt kr i m i n o l og i scher  Fo rsch u n g  ge
ste l l t werden m ü ßte . Aus forschu ngsökonom i schen G ründen ,  aus  G rü nden  
des  D atenschutzes u n d  aus  v i e l e n  anderen - auch  sach l i ch e n  - E rwägun
g e n  heraus befa ßt s i ch d i e  Kr i m i no log ie  gegenwärt i g  fast aussch l i e ß l i ch 
m i t dem Ma krobere i ch ,  a l so m i t  de r  Kr i m i n a l i tät a l s  Masse nersch e i n u n g ,  



und  nur  marg i n a l  m it dem M i krc oere ich ,  der Straffä l l i g ke i t  des  e i nze l n e n  
Täters i n  se inen  soz i a l e n  Bezü g e n .  U m  e s  i n  e i n e m  B i l d a uszudrücke n :  E s  
kommt m i r  vor ,  a l s  wen n  med iz i n i sche Forsch ung n u r  n och Kra n kenhaus
forschung und  d i e  Reformbestre bu ngen des  Gesu ndhe i tswesens  besteh e n  
u n d  man  d i e  F orsch ung  i m  L a b o r  und  a m  Krankenbett e i nste l l en würden .  
I ch  sehe  i n  u nserem Tät igke i tsbere ich  jedenfa l l s  e i n  M i ß verh ä l tn i s .  Man  
w i rd e i nes Tages s i cher l i ch festste l l e n ,  daß d ie  kr i m i n o l og i sche Forsch u n g  
und  m i t  i h r  zusammenhängend - a u c h  d ie  Vo l l zug swi ssenschaft , d i e  The
ra p i eforschung und  d ie Kr i m i n a l p o l i t i k  in  e i n e  gewisse S ch i ef lage  gekom
men  i st .  Dann  w i rd d ie  Angewan dte Kri m i n o l o g i e  w i eder e i n e  Rena i ssance 
haben .  Auch wenn der  Ze i tge i st mög l i cherwe i se n icht dan ach i st :  W i r  wer
den i m mer  Menschen haben ,  d i e  P rob leme haben u n d  Pro b leme  bere i te n .  
H i e r  i m  E i nze lfa l l  vorzubeugen u n d  z u  he l fe n  ist e i n e  ebenso schw ie r i ge  
w ie  zut iefst mensch l i che Aufgabe .  D azu müssen  w i r  aber  erst e i nm a l  w i s
sen , be i  wem w i r  vorbeugen u n d  wem w i r  he lfen m ü ssen . D i e  dabe i  re l e
vanten Kr iter ien  a ufzuze igen  u n d  zu we i terer Forschu n g  auf d i esem G e b i et 
anzuregen , war S i n n u n d  Zweck  m e i ner Ausfüh rungen .  





Katrin Jost Diplom-Soziologin 
Mitarbeiterin der FREIEN HILFE BERLIN e. V. 
Gefährdeten- und Straffalligenhilfe 

Referat zum Deutschen Praventionstag vom 0 1 .-03 . Juli 1 996 
Arbeitskreis 5 
Sekundäre und tertiäre Prävention: 
Prnjektarbeit mit Gefährdeten und Straffalligen 

Zu präventiven Wirkungen der freien Straffälligenhilfe 

So, wie freie nichtstaatliche Straffalligenhilfe ein abgegrenztes, eigenständiges Feld innerhalb der 
sozialen Strafrechtspflege bearbeitet, kann auch die Frage nach einem ebenso eigenständi,gen, 
spezifischen präventiven Aspekt gestellt werden. 

Das Tätigkeitsfeld der freien Straffalligenhilfe ist komplementär zu den Aufgaben der Sozialen 
Dienste der Justiz zu sehen. Besteht zwischen beiden eine gute Kooperation und Koordination, 
sind damit wichtige Kriterien einer regional und überregional hoffnungsvollen Resozialisierungs
bemühung gewährleistet. 
Ihre Angebote werden freiwillig gemacht und sie sind aus freien Erwägungen konsumierbar (wenn 
man davon absieht, daß die Last existentieller Sorgen, wie z .B. Schulden, Wohnungs- oder 
Arbeitslosigkeit den Rahmen freier Entscheidungen enger setzen) . Sie kann sich an der mehr oder 
minder langen Leine ihrer Finanzierung einerseits vorrangig am Hilfebedarf der Klientel orientie
ren, ohne justiziell normierten Handlungs- und Zielvorgaben unterworfen zu sein. Anderseits mißt 
sie sich an fachlichen, sprich sozialarbeiterischen, sozialpädagogischen als auch sozialpsycholo
gischen Standards. 

Nach dem staatlichen Prinzip der Subsidiarität werden an die freie Straffailigenhilfe z.B. aufgrund 
ihrer besonderen Flexibilität Verantwortung und Kompetenz weitergereicht . 

Mit Blick auf die Klientel der direkt oder indirekt von Straffälligkeit Betroffenen besteht für die 
freie Straffä.lligenhilfe die Chance einer höheren Akzeptanz, die offerierten Angebote anzu
nehmen. Den in der sozialen Arbeit steckenden typischen Konflikt zwischen Hilfe und Kontrolle 
kann sie aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften von vornherein anders lösen. Sie kann 
durchgehende Hilfe anbieten und auf der Basis einer ganzheitlichen Orientierung Lösungen zu 
existentiellen bis hin zu persönlichkeitsspezifischen Problemen erarbeiten. 

In das Netz der helfenden und versorgenden staatlichen Einrichtungen ist sie gleichfalls mit 
eingebunden und bietet die Möglichkeit, dort, wo Straffällige z.B. aufgrund persönlicher Grenzen 
durch die Maschen dieses Netzes fallen, das Netz enger zu knüpfen, um rekriminalisierende 
Folgekreisläufe zu durchbrechen . 

Mit dem auf das Individium bezogenen Handeln sollte das Handeln auf sozialpolitischer und 
kriminalpolitischer Ebene verbunde� sein. Das bedeutet, sich dem Anspruch zu stellen, nicht allein 
phänomenologisch-symptomorientiert zu agieren, sondern auch bei der Sozialisierung und 
Resozialisierung Gesellschaft und Individium dialektisch und systemisch zu betrachten. Resoziali� 
sierung muß genauso ein gesellschaftliches Anliegen sein wie Strafzumessung und Strafvollzug. 



Nach 1 989 bestand in den neuen Bundesländern die Chance, eine freie Straffälligenhilfe nach 
regionaltypischem Bedarf aufzubauen, ohne die etablierten, tradierten oder zuweilen verknöcher
ten Strukturen in den alten Bundesländern berücksichtigen zu müssen. Aber nicht überall wurde 
diese Chance ergriffen oder umgesetzt. 
Letzten Endes aber bietet die gesamtdeutsche Praxis freier Straftalligenhilfe in ihrer regionalen 
Ausprägung einen Pool von Erfahrungen und Insiderwissen, welcher nur darauf wartet, von 
Begleitforschung für sozial- und kriminalpolitische Entscheidungen fruchtbringend abgeschöpft zu 
werden. Hierin läge eine der wirkungsstärksten Potentiale für Prävention vor bzw. Hilfe aus der 
Straffälligkeit. 

Das nicht weisungsgebundene Agieren haupt- und ehrenamtlich Tätiger kann aus Kontrolle, Kritik 
und Mitsprache einen Druck erzeugen, der auf die Arbeit kommunaler Behörden bis hin zu 
Justizvollzugsanstalten eine innovative Funktion ausübt . 

Die Einbeziehung unbeteiligter, nicht originär in Straffälligenhilfe oder Strafsanktion eingebunde
ner Privatpersonen und Institutionen bietet die Möglichkeit der natürlichsten Form präventiver 
Wirkungen: 

- das Bemühen um ehrenamtliche Mitstreiter und die Pflege dieser so empfindsamen "Blume" in 
der sozialen Arbeit mit der Zielrichtung einer möglichst langjährigen und freudvollen Zusam
menarbeit, 

- das Bemühen um Mitarbeiter in Wohnungsbaugesellschaften und -verwaltungen, in Industrie-, 
Bau- und anderen Handwerksbetrieben, in fördernden Stiftungen, um Politiker und Journalisten 
mit Rückgrat, die alle vorzugsweise in persönlichen Kontakten über Aufgaben und Erfolgsaus
sichten von freier Straffälligenhilfe einerseits, über die Lebenslage und Lebenschancen Straf
fälliger andererseits aufgeklärt und zu einem verständnisvollen und toleranten Umgang befä
higt werden und die Straffä.lligenhilfe fördern, 

- das Bemühen um eine Medien-Öffentlichkeit jenseits der Polizei- und Gerichtsberichte, um eine 
blickwinkelreichere gesellschaftliche Betrachtungsweise von Straffälligkeit, die sowohl eine Ent
stigmatisicrung Straffälliger als auch eine Entängstigung der Bevölkerung durch Aufklärung über 
Wirkungszusarrummhänge zur Folge haben sollten. 

Die mittelbaren präventiven Wirkungen der freien Straffälligenhilfe lassen sich verstärken, wenn 
die Möglichkeit geschaffen wird, Beratung und Betreuung lebenslagenorientiert zu gestalten 
durch inter-institutionelle Kooperation, durch regionale Vernetzung der Ressourcen, durch 
Einbeziehung von Landesarbeitsgemeinschaften, der Deutschen Bewährungs-, Gerichts- und 
Straffalligenhilfe (DBH e.V.) und anderer förderlicher Gremien. 

Unter den eingangs genannten spezifischen Eigenschaften der freien Straffälligenhilfe setzt sie 
hauptsächlich dort an, wo Straftäter ohne Beauflagungen nach zu erwartendem Haftende weder 
familiär noch institutionell aufgefangen werden, z.B . auf Endstrafe abgestellte Strafgefangene. 
Diese, aber auch Langstrafer, begnadigte Lebenslängliche und Wiederholungstäter überschätzen 
oft die eigene Konflikt- und Durchsetzungsfähigkeit und unterschätzendie Anforderung und 
Höhe der Hürden des Alltags. Demzufolge kann die Entlassungsvorbereitung nicht früh genug 
beginnen, um mit den Inhaftierten ein realitätsnahes Bild vom Alltag draußen und von ihren 
individuellen Stärken und Schwächen in sich zu erarbeiten oder zu korrigieren. 



Zu oft aber werden die Mitarbeiter der Projekte der freien Straffalligenhilfe in Lückenbüßerfunk
tionen gezwängt. Sie sehen sich genötigt, auf Wunsch der Inhaftierten, tangierende Teilaufgaben 
zu ihrem Auf}�abengebiet mit zu übernehmen, die ursprünglich im Arbeitsfeld der Bewährungshilfe 
oder Strafvollzugs- Sozialarbeit liegen, aber von dort nicht mehr bewältigt werden. Solche Ver
einnahmung bremst die Freisetzung der eigentlichen Stärken und Vorteile der freien Straffalligen-
hilfe. 

Wie sehen konkrete Handlungsmöglichkeiten mit präventivem Seiteneffekt nun aus? 

Formal betrachtet, besteht die früheste Chance in strafrechtliche Prozesse klientenförderlich 
einzugreifen darin, vor und während einer gerichtlichen Verhandlung aktiv zu werden. Im 
Jugendbereich ist das in Zusammenarbeit �it der Jugendgerichtshilfe durchaus Praxis; im 
Erwachsenenbereich sind solche Interventionen seltener. Alltäglicher sind die Erstkontakte in der 
Untersuchungshaft. Vor allem die voraussichtlich für längere Zeit Inhaftierten benötigen für 
verschiedene Angelegenheiten von außen Hilfe. So z.B. für eine notwendige Wohnungsunterver
mietung oder -auflösung. Gewöhnlich sieht hier die U-Haftanstalt keinen Handlungsbedarf. Hat 
der Untersuchungs-gefangene keine Familie oder kümmert diese sich nicht um ihn, sÖ entstehen in 
kürzester Zeit erhebliche Miet- und Kostenschulden, die durch ein routiniertes Eingreifen der 
örtlichen Straffalligenhilfe gebremst werden können und damit auch der durch Gerichtskosten und 
Straftatschäden angewachsene Schuldenberg nach der Haftentlassung. 

Ein regelmäßig konsultierbarer Ansprechpartner einer Beratungsstelle, der vor Ort Rat und 
Betreuung anbietet. kann Untersuchungsgefangenen, vor allem -Ersttätern, nicht ihre Ängste 
nehmen, aber Orientierung unter den unbekannten Haftbedingungen geben und Perspektiven für 
die Zeit nach der V crbüßung der Freiheitsstrafe erarbeiten. 

Auf der Basis des so entstandenen Vertrauens kann die beratende Einrichtung dem späterhin in 
die Strafhaft gewechselten Gefangenen weitere Angebote machen. Vor allem für Gefangene ohne 
Familienkontakt ist der externe Berater und dessen Einrichtung oftmals der einzige Fixpunkt 
jenseits der Gefängnismauern, welcher Kraft und Motivation gibt, sich mit der eigenen Straftat, 
mit sich selbst und Zukunftszielen nach der Haftentlassung zu beschäftigen. 

Dazu kommen bei heranrückendem Entlassungstermin Fragen und Probleme wie: 

- die Bewerbung um eine eigene Wohnung oder einen betreuten Wohnprojektplatz, eine WG 
oder einen Wohnheimplatz bei erhöhtem Betreuungsbedarf, 

- das Finden eines Ausbildungs- und eines Arbeitsplatzes, der realitätsnah, also auf dem 
1 .  Arbeitsmarkt angesiedelt· sein sollte, um erneute Kontinuitätsbrüche, die die zumeist zeitlich 
begrenzten Beschäftigungsprogramme des 2 .  Arbeitsmarktes mit sich bringen, möglichst zu 
vermeiden, 

- die Regulierung der oft hohen Verschuldung, vor welcher die meisten Inhaftierten längst resig
niert haben, da sie u.a. nach der Haft kaum ein gut bezahltes, langfristiges Arbeitsverhältnis zu 
erwarten haben, das ihnen eine Schuldentilgung überhaupt erst ermöglicht, 



- die Kontaktaufnahme zu Familienangehörigen, die sie ggf. vor Jahren das letzte Mal gesehen 
haben, 

- der Beginn und die Stabilisierung einer Suchtbehandlung oder einer Sozial-/ Psychotherapie, 
- die Auseinandersetzung mit Partnerproblemen und sexuellen Störungen, 
- die Wiederbelebung alter Hobbies oder die geführte Hinwendung zu neuen Interessen, um nach 

der haftbedingten Einschränkung ein befriedigendes Freizeitverhalten zu initiieren, 
- und nicht zu vergessen den allgemeinen Gesprächsbedarf Gefangener u.a. zu Themen, die aus 
Angst vor der Preisgabe juristisch oder sozial gefährdender Inhalte oder vor einem Gesichtsver
lust nicht mit Beamten, Mitgefangenen und Familienmitgliedern besprochen werden. 

Die Chance, sich als Einrichtung der freien Straffalligenhilfe die Zeit und Geduld nehmen zu kön
nen, diese immer wieder auftretenden, im einzelnen aber höchst individuellen Probleme routiniert 
und zugleich personenbezogen einer Lösung entgegenzubringen, ist die Chance, sowohl inter
venierend und gleichzeitig präventiv mit einem Straftäter zu arbeiten. 

Der Ruf nach verstärkter finanzieller Förderung der freien Straffälligenhilfe wirft immer auch die 
Frage nach dem Erfolg und der Legitimität auf 
Wollen sich die Projekte und Vereine der freien Straffalligenhilfe nicht allein damit rechtfertigen, 
- die hohe Frequentierung ihrer Angebote vorzuzeigen, 
- vermittelte Wohn-, Arbeits- und Therapieplätze zu zählen, 
- auf die geringe Anzahl der in ihrer Region erneut wiederinhaftierten ehemals Betreuten zu ver-

weisen 
- oder auf diejenigen ehemals Inhaftierten, welche noch Jahre nach ihrer Betreuungszeit wieder 

Kontakt zur Beratungsstelle aufnehmen, weil sie mit einer Reihe von Problemen in Freiheit nicht 
fertig werden und dort Hilfe suchen, wo sie einstmals Vertrauen gefunden haben, 

wollen sich die freie Straffalligenhilfe und/oder die Finanziers mit diesen Kriterien von Hilfe und 
Spätprävention nicht zufrieden geben, muß eine breiter angelegte wissenschaftliche Begleitfor
schung einsetzen. 

Im Ergebnis wünschte ich einen statistisch unterfütterten Kriterienkatalog, welcher signifikant 
Zusarnrnenhänge zwischen bestimmten Maßnahmen der freien Straffalligenhilfe für Straftäter und 
deren phasenweise oder gänzliche Straffreiheit in den darauf folgenden Jahren beweist . Dieser 
könnte dem Katalog von Sozialbezügen ähneln, welchen Prof Göppner in seiner Tübinger Jung
täterstudie erbrachte, um einen Kontext zwischen typischen Sozialbezügen und einer kriminellen 
Gefährdung herzustellen. Diese Zusammenhänge formulierte die Studie als Negativpunkte. 
Man stelle sich vor, Begleitforschung von freier Straffalligenhilfe erbrächte einen Katalog von 
Positivpunkten, der sich auf gelungene Resozialisierungsi�terventionen bezieht und damit das 
Maß der präventiven Wirkunge-n fre(er Straffälligenhilfe beschreibbar macht und diese schon allein 
aus diesem Blickwinkel stichhaltig legitimiert. 

Trotz der Tatsache, daß sich unser Staat, der sich das Recht auf Justiz und Strafvollzug vorbehält, 
fortschreitend aus seiner Pflicht zurückzieht, Verantwortung für soziale Ursachen von Krimina
lität und Folgen von Strafhaft zu übernehmen, gebe ich die Hoffnung nicht auf, daß auch Deutsch
land zu einen zeitgemäßen, konstruktiven Umgang mit Straffä.lligkeit, die es immer gab und immer 
geben wird, findet, wie es uns einige europäische Länder längst vormachen. 
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Servicebüro für Täter-Opfer-Ausgleich 
und Konfliktschlichtung 

Gerd Delattre 
T O A - S e r v i c e b ü r o , B o n n  

Die Auseinandersetzung m it dem Thema war n icht einfach . Auch d i e  Gespräche im 
Kreise der Kol legen waren wenig unterstützend. ,, Da wird wieder e inmal  e in  Begriff 
zu Tode geritten" so die vernichtende Aussage des einen.  ,, Du wi rst doch in der La
ge sein d ie  präventiven Wirkungen des Täter-Opfer-Ausgle ichs benennen zu kön
nen" , so d ie  verpfl ichtende Aussage des anderen .  

Erst e in  Artikel in  der  l okalen Presse über d ie Schuldnerberatung machte m i r  d ie 
Ursachen meines Unbehagens erkennbarer. 

Dort war unter dem Titel „D ie  Krisenschu ldner kommen" , davon d ie  Rede, daß immer 
mehr Menschen ,  d ie bisher mit ger ingen Einkünften doch ihr  Auskommen 
hatten ,  mehr und mehr i n  d ie Beratung drängen und d ie  sogenannten „Armuts
schu ldner" prozentual deut l ich abnehmen. 
Es handelt s ich bei den Krisenschu ldnern um Menschen und Fami l ien ,  d ie durch 
längere (Raten-)Zahlungsverpfl ichtungen, Arbeitslos igkeit ,  Krankheit oder derg le i
chen n icht mehr in der Lage sind, ihre laufenden Kosten unter Kontrol le  zu ha lten . 
Die Verringerung des Realeinkommens i n  Kombination mit e inem unvorhergesehen 
Ere ign is  tre ibt - so die Aussagen der Schuldnerberatung - heutzutage v ie le  Fam i l ien 
i n  den Ruin .  

E in we iterer, in unserem Zusammenhang erwähnenswerter Satz aus d iesem Art ike l  
besagte, daß aufgrund der hohen Inanspruchnahme der dort igen M itarbeiter und 
aufgrund der knappen Haushaltsmitte l be i  der Schu ldnerberatung selbst d ie  not
wendigen präventiven Aufgaben n icht mehr wahrgenommen werden können.  

Was hat d ieser Art ikel m it meinem Unbehagen zu tun? S ie  werden s ich auch fra
gen,  was das a l les m it P rävention im Straffä l l igenbereich zu tun hat. 

Ich g laube, daß wir hier durchaus Ana logien herstel len können.  

Angesichts der verm inderten Berufschancen von Jugendl ichen, der zunehmend re
duzierten finanzie l len M itte l i n  den Fam i l ien , der Kürzungen im Bereich der offenen 
Jugendarbeit usw. ist es für m ich durchaus denkbar, daß wir es bei steigenden Kri 
mina l itätszahlen auch mit  sogenannten „Krisentätern" zu tun haben .  Also Menschen, 
die nur aufgrund e iner Krisensituat ion, für deren Auftreten s ie kaum verantwortl i ch 
gemacht werden können , e ine Straftat begehen . 



Die grundlegenden wirtschaft l ichen Eckdaten stimmen n icht mehr. Die wirkl ich pri
mär präventiv wi rkenden Sicherheiten, wie vorhandener Arbeitsplatz, Wohnung und 
(fami l i äre) E inb indung haben nicht mehr den ausreichenden Ste l lenwert. 

Unsere Programme - ob Täter-Opfer-Ausgleich und al le anderen Ansätze, von de
nen wir h ier gehört haben - müssen auf diesem H intergrund in i hrer Beschränktheit 
gesehen werden. 

Bevor wir unsere Aufgabenbereiche vorstel len und als „präventiv" p räsentieren, ist 
es m .  E .  wichtig ,  auf d iese S ituation h inzuweisen. Es muß klar ble iben, daß unsere 
Maßnahmen wirkl ich tert iären Charakter haben und in vielen Fä l len d iese Maßnah
men n icht mehr nötig wären , wenn das, was ich Eckdaten genannt habe, sich anders 
darstel len würde. 

Ich wi l l  das al les n icht resignativ verstanden wissen, aber das Motto für d ie  Untersu
chung der präventiven Wirkung des eigenen Programms müßte lauten : 
,, Bescheidenheit tut not" . 

E ine weitere Schwierigkeit erg ibt sich aus den h ier  genannten und vorgegebenen 
Begriffen: ,,pr imär" ,  ,,sekundär" oder ,,tertiär" . . . .  

Man könnte es sich le icht machen, i ndem man beim Täter-Opfer-Ausg le ich pr inzip i
e l l  von tert iärer P rävention spricht. Die Straftat hat stattgefunden und ist n icht mehr 
zu verh i ndern, außerdem besteht keine unmittelbare Nähe zu den Lebensverhältnis
sen der Betroffenen. 

G leichwohl  kann aber ein Täter-Opfer-Ausg le ich primäre Prävent ion sein ,  wenn z .B .  
e in  Konfl i kt befriedet wurde, der  ohne diese Befriedung weitere Straftaten nach 
sich ziehen würde. Viele Ausgle iche beschränken sich gerade n icht nur  auf den 
strafrechtl iche Kontext, sondern beziehen die Lebenswelt von Täter und Opfer m it 
e in .  

Bevor ich nun d ie präventiven Wirkungen des Täter-Opfer-Ausgleich zu benennen 
versuche möchte ich auf folgendes h inweisen. I n  viel mehr Fä l len ,  als d ies momen
tan geschieht, könnte diese Maßnahme ihre Anwendung finden ,  doch sie ist ganz 
best immt n icht die Al lzweckwaffe im Kampf gegen Kriminal ität. 
Zwar sol l  die Aura der „Gummibärchenabte i lung" mög l ichst schnel l  verlassen wer
den - v ie lerorts ist das ja schon geschehen - aber m it der Bekämpfung von organ i
sierter - oder Schwerstkrimina l ität ist der Täter-Opfer-Ausgleich überfordert. 
Mit d iesem Instrument präventive Wirkungen i n  den genannten Bereichen zu e rwar
ten, müßte unweigerl i ch Enttäuschungen nach s ich ziehen. 

Wo sind aber nun die präventiven Wirkungen zu erkennen ? Was wi rd im Täter
Opfer-Ausgleich vorgebeugt? H ierzu möchte ich aufgrund der kurzen zur Verfügung 
stehenden Zeit nur i n  Stichworten antworten. Ich möchte m it der Opfersituation be
ginnen, wei l  s ie in unseren bisherigen Überlegungen e ine sehr geringe Rol le ge-
spielt hat.  
Dabei hängt d ie Durchsetzung von präventiven Maßnahmen im Straffä l l igenbereich 
ja auch ganz wesent l ich davon ab, ob die Bevölkerung s"olche Maßnahmen mitträgt. 



⇒ Vorbeugung gegen die Kriminalitätsfurcht 

,�·ine ältere Frau wird die Handtasche geraubt, die Täterin wird nicht ermittelt. Zwei Jugendliche, welche den 
Polizeifunk abhörten, werden zu "Trittbrettfahrern " indem sie die Frau anrufen und bedrohen. Wenn sie weite� 
re A ussagen mache, dann würde etwas passieren. Die beiden wurden durch eine Fangschaltung ermittelt. Im 
14 usgleichsge,<;präch erlebt die Frau nun real die beiden Täter und kann es kaum Jassen, welche Angste die 
heiden nun sehr kleinlauten .Jugendlichen bei ihr ausgelöst haben. S'ie kann wieder zwischen realer Gefahr und 
ihrer his dahin erlehten Furcht unterscheiden. 

Reale Krim ina l i tät und Krim ina l itätsfurcht korre l ieren selten m ite inander. Über d ie 
Med ien wird Krimina l itätsfurcht gefördert und e in  Kl ima geschaffen,  das e inen be
sonnenen sach l ichen und sachgerechten Umgang mit der Problemat ik kaum mehr 
zuläßt. 
Der Täter-Opfer-Ausgleich wirkt d ieser Tendenz entgegen und beugt e iner weiteren 
Ste igerung der Krim inal itätsfurcht - besonders bei  den Betroffenen,  d ie ja eine Mu lt i
p l i katorenfunkt ion e innehmen - vor. 

⇒ Vorbeugung gegen die Unzufriedenheit mit der Justiz 

/:"in Mann wird (;eschädigter, weil ihm die Folie seines Gartenteiches durchgeschnitten wird und wertvolle 
!1flanzen und die darin lebenden Tiere eingehen. Er bekommt im A usgleichsgespräch die Gelegenheit den 
ideellen /·Ver! seiner l'flanzen und Tiere ausführlich zu schildern. Bei der Frage der Wiedergutmachung einigt 
man sich, nehen cler Zahlung der Kosten, zur gemeinsamen Wiederherstellung des alten Zustandes. 1 ·or allem 
äußert sich der Geschädigte positiv darüber, daß die Justiz auf seinen Fall mit der Anregung eines Täter
Opfer-A usgleichs adäquat reagiert habe. In einem vergleichbaren Fall bei seinem Nachbarn hätte die ,",'taals
anwaltschaft auf den Privatklageweg verwiesen. 

Die E inbeziehung des Opfers in  d ie Frage, wie mit seinem Fal l  umzugehen sei , er
g ibt bei v ie len Geschäd igten i nteressante untersch iedl iche , n icht vorhersehbare 
Meinungen und Haltungen, wie mit ih rem Fal l  umzugehen sei . 
D iese Bete i l igung mündet in  der Regel aber immer in  e ine hohe Zufriedenheit mit 
der Justiz, welche eine solche Vorgehensweise durch die Zuweisung erst mögl ich 
gemacht hat. 

Der Täter-Opfer-Ausgle ich wi rkt besonders bei den betroffenen Geschädigten der 
al lgemeinen U nzufriedenheit über  den Umgang der Justiz mit Krim inal i tät entgegen 
und ist damit e in  konkreter Be itrag zum Rechtsfr ieden. 

⇒ Lernfeld für anderen Umgang mit Konfl i kten 

In einer Paarheziehung kommt es immer wieder zu gewalttätigen Obergriffen von beiden 5,'eiten. Nachdem die 
Polizei durch die Nachharscha/i informiert wurde und sich der Mann bei dem vorliegenden ,C..,'treit erheh/ich 
Ferletzt hat, erstattet er Anzeige gegen seine Partnerin. In mehreren Ausgleichsgesprächen wird der ursächli
che Konflikt angesprochen und eine gemäßigtere Form der A useinandersetzung geübt und durchgeführt. 

Die gese l lschaft l iche S ituat ion bei uns ist gekennzeichnet durch e ine al lgemeine 
Entfernung vom konstruktiven Austragen von Konfl i kten .  Konfl i kte werden als etwas 
Böses angesehen, sie werden vermieden, und wenn s ie ausgetragen werden,  s ind 



sie geprägt durch Demonstration von Macht, s ind sie gekennze ichnet von 
, ,Gewinnen kontra Verl ieren" . 

Doch Konfl i kte nutzen auch, indem s ie zeigen, wo Veränderungsbedarf besteht. 
In d ieser Zeit geht deswegen der Täter-Opfer-Ausgleich e inen ganz anderen Weg . 

Er ermutigt und h i lft bei der selbstverantwort l ichen konstrukt iven Konfl i ktbei legung, 
er stärkt d ie Hand lungskompetenz der Betroffenen und beugt somit dem Trend,  
Konfl ikte an andere abzugeben, entgegen. Letzendl ich ist er neben anderen Berei
chen,  die unter dem Stichwort „Mediation" zu fassen s ind,  ein Beitrag zu e iner ver
änderten Streitkultur . 

⇒ Verhinderung von weiterer Eskalation 

Seit längerer Zeit kommt es zwischen Schülern einer Beruß·schule und eines Civmnasiums zu Streitereien, die 
eines Tages zu einer handfesten ,",'ch!äf?erei ausarten, bei der sich ein Gymnasiast schwer verletzt. ßeide Grup
pen befinden sich in einer Aufrüstungsspirale und die Rachepläne der C,ymnasiasten sind schon geschmiedet, 
weil die Justiz sowieso , . viel zu lasch ·· mit solchen Sachen umgeht. Die Berufsschüler hingegen würden_ eine 
/ ·"erurteilung ihres f..:ollegen nicht ohne Widerspruch hinnehmen und planen ihrerseits Racheakte. 

Häufig entstehen Straftaten aus einer S ituation heraus ,  i n  der d ie Betroffenen der 
entstehenden Konfl i ktsituation n icht mehr gewachsen sind und zu M itte ln  greifen ,  die 
über ihre Ohnmacht und Unfähigkeit , mit den Dingen klarzukommen, h inwegtäu
schen sol len. Im Täter-Opfer-Ausgle ich wird in  den Gesprächen sehr viel Augen
merk auf d iesen Umstand gelenkt. Es wird über d ie Situat ion in  Ruhe nachgedacht 
und reflektiert, so daß Alternativen entwickelt werden können und in zukünftigen 
Konfl i ktfäl len auch eingesetzt werden. Er  wirkt i nsofern präventiv ,  i ndem er zukünfti 
ge Straftaten vermeidet, wei l  er  d ie Betroffenen i n  d ie Lage versetzt , i n  der  Konf l ikt
situation adäquater zu reag ieren und e in  Konfl i kt lösungsmuster zu entwerfen, das 
für beide Seiten keine strafrechtl iche Verfolgung nach s ich zieht. Der Eska lation 
unter den Betroffenen und ihrer Umgebung wird entgegengewirkt. 

⇒ Vorbeugung von Neutral isierungstendenzen 

Ein Junger A1ann von 24 Jahren, der sich in einer persönlichen Krise befindet, stoppt nachts ein A uto, in dem 
sic.:/1 ein älteres Ehepaar befindet und hält da Fahrerin, nachdem diese die Fensterscheibe heruntergekurbe!t 
hat. ein .Messer an den Hals und bedroht sie. /)er um das Auto herumei/ende Mann wird mit den Worten, 
. .  ß!eib weg, sonst steche ich sie ab · ·  at(f Distanz gehalten und muß mit ansehen, wie seine Frau unter dem 
ungeheuren Druck der Bedrohung ohnmächtig zu werden scheint. Plötzlich läßt der Täter ab und.flüchtet. /111 
A usgleichsgespräch schildert das Ehepaar sehr dezidiert sein Erlebnis. 

Fast jeder Täter findet E ntschu ld igungen für seine Tat. Er geht häufig davon aus, 
daß d ie Geschäd igten psych isch stabi l  genug seien, um die Tat zu verkraften , oder 
genug Geld haben , e inen Verlust zu verschmerzen.  Bei e iner Verurtei lung kommt 
dann noch die Wut auf den Geschädigten , der einem das al les e ingebrockt hat da
zu . . . . .  Das Nachdenken über das begangene Unrecht steht da oft ganz h i nten an .  
Es g ibt wohl keinen Besseren als den Geschädigten selbst, der  authentisch d ie Si
tuation für s ich sch i l dert und kritisch d ie Reakt ionen des Täters bewertet. D ie be
schriebenen Neutra l i sierungsstrateg ien auf seiten des Täters s ind wohl  kaum 
schwerer aufrecht zu erhalten, wenn s ie im Beisein des Geschädigten auf den Prüf-
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stand kommen. (vg l .  Heinz Messmer: Unrechtsaufarbeitung im  TOA, Forum-Verlag 
Bonn) .  Die authentisch .e Sch i lderung, ohne den mora l i s ierenden Zeigefinger, stel l t  
e in  unerschöpfl iches Lernfe ld dar. 

⇒ Normverdeutl ichung ohne Stigmatisierung 

Jeder von Ihnen hat s icher schon e inmal versucht abzunehmen, n icht mehr zu rau
chen, wen iger zu trinken usw. Ich meine a l le  d iese Dinge, die man s ich zu S i lvester 
vorn immt und dann n icht e inhält. Bemerkenswert ist dann der Punkt, wenn das erste 
Mal gegen den Vorsatz verstoßen wird. D ies führt in der Regel dann dazu, daß dem 
Laster noch ausgiebiger gefrönt wird , als das vorher der Fal l  war. 

So ist das s icher auch be i - vor al lem - jugend l i chen Straftätern. Wenn d iese s ich 
selbst e inmal a ls  „krim inel l "  - etwa durch e in Urte i l  - defin iert haben, besteht d ie gro
ße Gefahr der Selbstaufgabe, und die bei jedem vorhandenen integrat iven Kräfte 
geraten ins H i ntertreffen .  

Der Täter-Opfer-Ausg le ich setzt auch an  d ieser Ste l le  an .  D ie  Norm wird verdeut
l i cht, i ndem Wiedergutmachung gefordert wird.  Al le stigmat is ierende Aspekte wer
den aber vermieden. 

Lassen Sie m ich mit e i n igen Bemerkungen zum Thema „Lernfeld"  mein Statement 
beenden. Sch l ieß l ich i st e i n  wesentl icher Faktor zur weiteren Verh inderung von 
Straftaten ,  i nwieweit der Beschu ld igte aus unseren Reakt ionen die für ihn wichtigen 
Konsequenzen zieht, ob er s ich d ies al les „eine Lehre hat sein lassen" . 

In /3. gleichen die Friedhöfe (,ärten. A uf den Gräbern wachsen Gras und bunte Blumen. Bescheidene C irab
steine stehen \'ersleckt im Cirün der Blätter. Wenn es dunkel wird, sind die Friedhöfe übersät mit brennenden 
!,:erzen . man könnte meinen, die Toten gäben ein Kinderfest. Ja, ein Kinderfest, denn Tote sind unschuldig wie 
Kincler. Oas Lehen mochte noch so grausam sein, auf den Friedhöfen herrschte immer Frieden. . 
1-f "enn Sabina traurig war setzte sie sich ins Auto und fuhr weit weg von Prag, um auf einem Dorffriedhof den 
sie hesonders liehte. spazierenzugehen. Diese Friedhöfe vor dem Hintergrund h!auer Hügel waren schön wie 
ein Wiegenlied. 
Für Franz 1rar der Friedhof ein häßlicher 5,'chuttplatzßir Knochen und Steine. 

Milan f.:undera. Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins 

S ie werden s ich fragen , was d ieses Zitat mit unserem Thema zu tun hat. 

Für mich macht es plastisch klar, daß für den e inen d ieselbe Sache anders i st als für 
den andern. Der e ine Jugendl i che empfindet es als extreme Schande, von der Po l i 
zei nach e inem Ladendiebstah l  nach Hause gebracht zu werden,  und wird n ie  wie
der strafrecht l ich in Ersche inung treten ,  während der andere auch noch stolz darauf 
ist und s ich n i cht bee indrucken läßt .  

Der e ine Jugendl iche wird durch e in i ntens ives Gespräch „wieder i ns Boot geholt" , 
wei l  er s ich fai r  behandelt fühlt .  E in  anderer legt das g le iche Gespräch a ls  Schwä
che aus und g laubt, se i n  Verhalten noch verstärken zu müssen. 



Der Mensch i st keine triviale Masch ine, die - wenn man nur die entsprechende Dosis 
h ineingibt - entsprechende planbare Reaktionen zeigt .  Es mag Pädagogen und Juri
sten gleichermaßen traurig stimmen, aber wir müssen m. E .  Absch ied nehmen von 
e inem i ntent ionalen Erziehungsbegriff, der in einem kausalen System von Akt ion 
und Reaktion verhaftet i st und von der Hoffnung lebt, m i t  einer e inmal a ls r ichtig an
gesehenen Intervention immer auch positive Ergebnisse zu erre ichen (siehe Schau
b i ld 1 ) .  

I NPUT ⇒ OUTPUT 

Der E influß e iner wie i mmer ausgestalteten „B lack-Box" läßt v ie le Fragen offen und 
macht E ltern und öffentl ichen Erziehern gleichermaßen das Leben schwer (s iehe 
Schaubi ld I I ) ,  aber gerade dort ist der Ort, wo wahrschein l ich echte Veränderung 
stattfinden kann .  

I NPUT ⇒ ???????? ⇒ OUTPUT 

Nun könnte man sagen, daß diese Erkenntn is  ja ,  außer das sie uns das Leben 
schwer macht und auf e inen i ndiv iduel len U mgang mit dem jewei l igen Problem h in
weist, n ichts nützt. Wir  kennen ja die Inha lte der „B lack-Box" n icht und müssen ak
zept ieren, daß manchmal andere E rgebnisse herauskommen, als wir  erhofft oder 
erwartet hatten .  

M it dieser Erkenntn is  und dem Wissen um d ie  zentra le Bedeutung der „B lack-Box" 
muß s ich aber meiner Meinung nach auch unser Methodenverständnis ändern. 
Wenn d ies a l les so zutrifft, dann muß konsequenterweise unser Augenmerk viel
mehr darauf gerichtet sein, eine Atmosphäre, ein Kl ima oder, auf Neudeutsch, e in  
„Sett ing" zu schaffen,  i n  dem Veränderung und Lernen mögl ich wi rd. N icht mehr die 
E influ ßnahme steht dann im Vordergrund der Intervention,  sondern d ie Herste l lung 
e iner größtmögl ichen Plattform für Lernerfahrungen. 

D ieses Ziel auf unsere Arbeit gemünzt h ieße dann: Ein Kl ima zu schaffen,  i n  dem 
mögl ichst viel über Verhalten nachgedacht und reflektiert werden kann. Stereotype 
Input-Output-S ituationen (z. B .  Was hast Du D i r  e igentl ich dabei gedacht? Das darfst 
Du n icht ! )  wären dann zu vermeiden. 

Auch h ier le istet der Täter-Opfer-Ausgle ich seinen Beitrag und kann s ich auch des
ha lb  in d ie L iste präventiver Maßnahmen einreihen. 



Straffä.lligenhilfe und Kriminalprävention 

Theo Rensmann 
L e i t e r d e s  D B H - P r o j e k t s  R e - A k t i o n , V r e d e n  

Ich werde in diesem Kurzreferat anhand des Projekts "Re-Aktion auf Gewalt durch Jugendhilfe 
und Straffälligenhilfe" versuchen, zweierlei darzustellen : 

• Zum einen beschreibe ich, unter welchen inhaltlichen Leitlinien das Thema "Gewalt und 
extremistische Orientierungen" vom Bildungswerk der Deutschen Bewährungs-, Gerichts
und Straffalligenhilfe aufgegriffen und unter welchen methodisch-didaktischen Vorgaben 
ausgestaltet wurde. 

• In einem zweiten Schritt werde ich exemplarisch an einem örtlich begrenzten Projekt 
erläutern, welchen Beitrag die Straffalligenhilfe im Rahmen von Projektarbeit zur Kriminal
prävention leisten kann. 

Zum Sprachverständnis vorab folgender Hinweis: "extremistische Orientierungen" meint nicht 
zwingend, daß die jugendlichen Gewalttäter aus politisch motivierten und reflektierten Orien
tierungen handeln, daß sie sich zum einen vielmehr aus unterschiedlichen Gründen mit 
bestimmten Etiketten schmücken, ohne damit eine eigentliche politische Gesinnung dokumen
tieren zu wollen und daß zum anderen dieses Etikett "extremistisch" vielfach von außen ange
klebt wird. 

Das Projekt "Re-Aktion auf Gewalt durch Jugendhilfe und Straffalligenhilfe"ist an der 
Schnittstelle von Straffälligenhilfe und Kriminalprävention angesiedelt. Straffälligenhilfe orien
tiert sich an einem Erklärungsmodell von Kriminalität, demzufolge die Lebensgeschichte und 
die Lebenswirklichkeit eines Straftäters abweichendes Verhalten begründen. Durch die Bear
beitung individueller Defizite / Problemstellungen und durch Einflußnahme auf die sozial
räumlichen Bedingungen soll der Rückfall vermieden werden. Kriminalprävention strebt die 
Entwicklung kommunaler Sicherheitsmodelle zur Verhinderung von Kriminalität an. 

Bei der Entwicklung unseres Angebots haben wir uns von folgenden Grundannahmen leiten 
lassen : 

1 . Zu den Aufgaben der Straffalligenhilfe zählt, zur Integration i hrer Klienten beizutragen und 
Stigmatisierungen und in deren Folge Ausgrenzungen entgegenzuwirken (Rückführung in 
die Normalität) . Wenn zunehmende Gewaltbereitschaft als Antwort auf gesellschaftliche 
Entwicklungen und Gewaltkriminalität als Ausdruck sozialer Problemlagen verstanden wird, 
bedeutet dies für die Straffälligenhilfe, sich an den bestehenden Lebensbezügen, an der 
Lebenswirklichkeit der Betroffenen zu orientieren. 

2 .  Die herkömmlichen Ansätze der Straffalligenhilfe greifen für die Gewaltproblematik nicht; 
Lösungen können nur auf der Grundlage örtlich / regionaler Bedingtheiten entwickelt und 
damit nicht vorgegeben oder modellhaft vorgestellt werden. Dies setzt über den Weg von 
Feldforschung voraus, die tatsächliche Situation vor Ort zu erkunden und erst dann über 
Handlungskonzepte nachzudenken. 

3 .  Dem Thema Gewalt kann nicht mit Einzelfallhilfe als der vorherrschenden Arbeitsform in 
der Straffalligenhilfe vielleicht erweitert um Formen von Gruppen- und Familienarbeit 
begegnet werden. An die Stelle von Einzelaktivitäten müssen netzwerkähnliche, das heißt 
arbeitsfeldübergreifende Modelle der Kooperation zwischen Trägem der Jugendhilfe und 



der Straffalligenhilfe treten. Dies bedeutet sowohl auf der inhaltlichen, methodischen als 
auch auf der organisatorischen Ebene die Zusammenführung von Maßnahmen und Trägern 
der Straffalligenhilfe und der Jugendhilfe. 

4. Ein solcher Arbeitsauftrag hat für die Sozialen Dienste der Justiz erhebliche Konsequenzen. 
Zum Verständnis: Die ambulanten Sozialen Dienste der Justiz (Gerichtshilfe, Bewährungs
hilfe, Führungsaufsicht) können aufgrund der gegenwärtigen gesetzlichen Rahmenbedingun
gen nur in den von Gericht oder Staatsanwalt namentlich benannten Einzelfällen und das 
meint Einzelpersonen tätig werden. Nunmehr ist gefordert, einzelfallübergreifend und 
zudem präventiv tätig zu werden. 

5. Für die Konzeption eines Bildungsangebotes hieß dies: inhaltlich hat es sich an einer 
komplexen Problemlage und an örtlich/regionalen Bedingungen zu orientieren. Initiiert 
werden sollen längerandauemde Veränderungsprozesse unter Einbeziehung verschiedener 
Institutionen. Für die methodisch/didaktische Ausrichtung folgert daraus: das Angebot 
richtet sich an Mitarbeiter einer bestimmten Region, die in einem unmittelbaren Arbeits
zusammenhang stehen und die über einen längeren Zeitraum fortgebildet und beratend 
begleitet werden. 

6. Einer weiteren Verdichtung oder Operntionalisierung dieser Grundannahmen oder auch 
Rahmenziele ging die Einschätzung voraus, daß es in den Regionen im Bereich Jugend- und 
Straffalligenhilfe genügend Einrichtungen und damit Ressourcen für die Arbeit mit 
gewalttätigen und gewaltbereiten Jugendlichen gibt, denen nicht zwingend neue an die Seite 
gestellt werden müssen. Wichtiger erschien es, in diesen Regionen zum einen die Angebots
strukturen und zum anderen die Kooperation all jener Institutionen und Personen zu 
verbessern, die unmittelbar oder mittelbar mit der Problemstellung befaßt sind und im Wege 
der Zusammenarbeit wirksame Handlungskonzepte im Umgang mit gewalttätigen und 
gewaltbereiten Jugendlichen / Heranwachsenden zu entwickeln und umzusetzen. 

Diese Überlegungen haben schließlich zum "Projekt Re-Aktion auf Gewalt durch Jugendhilfe 
und Straffalligenhilfe" geführt - ein Fortbildungs- und Beratungsdienst mit Schwerpunkt im 
Land Sachsen-Anhalt. Das Anfang vergangenen Jahres angelaufene über insgesamt 2 ½ Jahre 
festgelegte Projekt wird als Modellmaßnahme aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend gefördert. 

Dem DBH-Bildungswerk als Projektträger obliegt die Projektleitung, die Fortbildung und 
kontinuierliche Beratung der Projektmitarbeiter und die wissenschaftliche Begleitforschung. 

Die Umsetzung der Zielbeschreibung erfolgt durch insgesamt 1 4  Projektmitarbeiter aus den 
Sozialen Diensten der Justiz, von Vereinen der Straffalligenhilfe, eines Jugendamtes und eines 
Jugendsozial- und Interventionsprojekts der Kriminalpolizei. Diese Projektmitarbeiter sind von 
ihren ursprünglichen Aufgaben ganz oder teilweise freigestellt oder eigens dafür eingestellt 
worden. Wenn der Anspruch besteht, Kooperation und Vernetzung zu zentralen Mei-kmalen 
dieses Projekts zu deklarieren, dam1 muß sich dieser Anspruch schon im ersten Schritt bei den 

• Mitarbeitern dokumentieren. 

,Die Projektmitarbeiter sollen durch ihre Aktivitäten zu einer einzelfall- und arbeitsfeldüber
greifenden, problem- und feldbezogenen Kooperation zwischen den Trägern und Mitarbeitern 
staatlicher und Freier Straffälligen- und Jugendhilfe, den Institutionen der Strafverfolgung und 
des Justizvollzuges beitragen. 
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Die Projektmitarbeiter verstehen sich 

• als Initiatoren für Projekte in der Arbeit mit gewalttätigen / gewaltbereiten und 
gefährdeten Personen, 

• als Koordinierungs- und Clearingstelle verschiedenster Aktivitäten und 
Institutionen, 

• als Serviceeinrichtung für Mitarbeiter der staatlichen und Freien Straffälligenhilfe. 

In dieser Funktion bemühen sich die Projektmitarbeiter u. a. 

1 .  um Feldforschung i n  ihrer unmittelbaren Region, um notwendige Daten über das 
Ausmaß extremistischer Gewalttaten und bestehende Interventions- und 
Reaktionsformen zu erkunden und davon ableitend Handlungskonzepte zu entwerfen, 

2 .  um die Initiierung von kriminalpolitischen Arbeitskreisen mit Mitarbeitern aller 
Institutionen, die im Bereich Strafrechtspflege und Straffalligenhilfe tätig sind und 

3 .  schließlich beraten sie Freie Träger Straffälligenhilfe bei der Planung, Finanzierung und 
Durchführung ambulanter Maßnahmen des Jugendstrafrechts. 

Alles bisher Gesagte ist Inhalt der Projektkonzeption. Daß die tatsächliche Praxis später viel
fach anders aussieht, muß nicht sonderlich hervorgehoben werden, zumal sich diese Konzep
tion als Leitbild versteht . Dies entspricht auch der ursprünglichen Grundannahme, wonach die 
inhaltliche Ausgestaltung des Projekts von den jeweiligen und dies unterstellt durchaus unter
schiedlichen örtlich / regionalen Bedingungen bestimmt wird. 

Nun zum eingangs angekündigten zweiten Teil meines Referats: 

Das folgende Beispiel stellt die präventive Arbeit der Projektmitarbeiter in Halberstadt 
(Sachsen-Anhalt) dar. Auf Initiative der Projektmitarbeiter bildete sich dort ein "Arbeitskreis 
Prävention", nachdem man die Erfahrung gemacht hatte, daß der bestehende "Runde Tisch 
gegen Gewalt" wenig effektiv war. Die Gründe dafür sah man in dem verhältnismäßig großen 
Teilnehmerkreis, in den unklaren und bei den Teilnehmern zum Teil sehr unterschiedlichen 
Zielsetzungen, in einem ständigen Kompetenzgerangel und darin, daß zwar viel diskutiert, die 
gewonnenen Erkenntnisse aber kaum in konkrete Handlungsschritte umgesetzt wurden. 

Dem neu gebildeten "Arbeitskreis Prävention" gehörten Mitarbeiter des Jugendamtes, des 
Sozialen Dienstes der Justiz, von Polizei, Schulaufsichtsamt, Gericht und Staatsanwaltschaft, 
Schulleiter und Lehrer einer Schule, eine Streetworkerin und Vertreter Freier Träger der 
Jugend- und Straffälligenhilfe an. 
Der Arbeitskreis hatte sich zum Ziel gesetzt, in einem Stadtteil von Halberstadt präventive 
Arbeit zu leisten. Der ausgewählte Stadtteil gilt als sozialer Brennpunkt und zeichnet sich 
durch folgende Daten aus: hohe Arbeitslosenquote - hohe Kriminalitätsbelastung - keine 
kulturellen Angebote für Jugendliebe und Erwachsene - ein vormals vorhandener Jugendclub 
wurde geschlossen und ist heute eine Spielballe - das Umfeld wirkt trostlos und ungepflegt -
Bewohner, die es sich leisten können, ziehen weg - es entsteht eine Ghettoisierung - Kinder 
und Jugendliche schließen sich zu Banden mit rechtsorien!er Ausrichtung zusammen. 

Der Arbeitskreis beabsichtigt, unter Einbeziehung der Bewohner die als besonders problema
tisch oder belastend erfahrenen Zustände langfristig zu verändern, soweit dies auch im Rahmen 
der vorhandenen Ressourcen möglich ist. 

Die Vorphase der Projektarbeit verläuft in mehreren Phasen: Feldforschung - Projektplanung -
Projektimplementierung: 



Zur Feldforschung zählt die Auflistung aller relevanten Daten zum Wohngebiet (wie: welche 
Problemstellungen sind uns bekannt - wo gibt es positive Ansätze - wer ist im Feld aktiv - wer 
kooperiert mit wem). Die Projektgruppe unternimmt eine Ortsbesichtigung und notiert 
folgendes - jetzt exemplarisch einige Erkenntnisse - :  "Randlage mit freien, noch nicht funktio
nalisierten Flächen möglicherweise als Gestaltungsspielraum für Jugendliche - lieblose Wohn
kultur - Isolierung des Stadtteils - Fehlen kindgerechter Spielplätze" . Weitere Ergebnisse, die 
von den Mitarbeitern aufgrund ihrer Einsichten zusammengetragen werden :  Interessen junger 
Menschen werden nicht ausreichend berücksichtigt - Zusammenarbeit der im Feld Tätigen 
(Beispiel: von Jugendamt über Komunalpolitiker und Polizei zu Schule und freien Trägem der 
Jugend- und Straffälligenhilfe) findet nur auf der organisatorischen und nicht auf der inhalt
lichen Ebene statt. 

Teil der Feldforschung ist weiter eine Befragung der Bürger. Die Projektgruppe erstellt einen 
Fragebogen, in dem nach den Lebensbedingungen im Stadtteil, nach Veränderungsvorschlägen 
und der Bereitschaft der Bürger gefragt wird, sich an der Umsetzung von Veränderungs
maßnahmen zu beteiligen. Der Fragebogen wird in einer Auflage von 2000 Exemplaren 
verteilt, 575 Bürger beantworten ihn. 

Eine zweite Fragebogenaktion richtet sich ausschließlich an die Schüler der ansässigen Grund
und Realschule. Dieser Fragebogen wird nach Planung mit dem "Arbeitskreis Prävention" von 
einer 8 .  Klasse der Realschule unter Anleitung von Lehrern im Rahmen einer Projektwoche 
erstellt, die gleiche Gruppe wertet die beantworteten Fragebögen aus. 

Die Auswertung beider Fragebögen - und ich gebe hier nur exemplarisch einige Aussagen 
wieder - ergibt die Notwendigkeit einer Verbesserung des Wohnumfeldes (wie: Sauberkeit und 
Ordnung, Entfernung einer sogenannten Säuferbude, Erweiterung von Spielplätzen) und die 
Schaffung von mehr Freizeitmöglichkeiten. Auf die Frage an die Erwachsenen, ob sie bereit 
seien, sich aktiv an der Gestaltung von Verbesserungen zu beteiligen, antworten von den 575 
Bürger 50% mit "Ja" . 

Ausgebend von den ermittelten Daten und einer Gesamteinschätzung der aktuellen Situation 
des Wohngebietes entwickelt der Arbeitskreis mit Hilfe des methodischen Instruments der 
Zukunftswerkstatt eine vorläufige Projektkonzeption und formuliert dazu folgende Ziel
setzung: 

• Durch Aki:ivierung der Bürger soll die Isolation unter den Bewohnern aufgelöst werden. 
• Mit gezielten Angeboten soll generell Einfluß auf das Freizeitverhalten von Kindern und 

Jugendlichen genommen werden. 
• Unter Verantwortung von Freien Trägem und unter Einbeziehung der Schule sollen 

vermehrt sportliche Betätigungsmöglichkeiten angeboten werden. 
• Das Projekt soll als Initialzündung für weitere Projekte in Halberstadt gelten. 

Die Umsetzung dieser Ziele soll in mehreren Schritten jeweils unter Beteiligung von Bürgern 
erfolgen. 

Die gesamte Vorgehensweise wird von dem Grundsatz bestimmt, daß nicht der "Arbeitskreis 
Prävention" plant und seine Planungsergebnisse vorträgt und dann lediglich die Bürgerschaft 
oder einzelne Gruppen und Institutionen um Mitwirkung bittet - vielmehr wird der umgekehrte 
Weg beschritten: Bürger entwickeln Ideen und planen, der Arbeitskreis motiviert lediglich, 
sorgt für Kommunikation und fördert Kooperation und berät bei der Planung und Umsetzung. 



In einem ersten Schritt werden mit Elternvertretern der Schule die Auswertungsergebnisse der 
Fragebögen diskutiert, mögliche Aktivitäten erarbeitet und das weitere Vorgehen geplant 
Parallel dazu findet ein ähnliches Gespräch mit den Schülern der 8 .  Klassen st�tt. Zentrales 
Ergebnis dieser Gespräche: Neben einer genere.l�en Einlady.ng sollen durch Elter.nvert;eter und 
Schüler gezielt Bewohner zu einer Bürgerv�rsammlung eingeladen werden. An .dieser �ürger
versarnmlung nehmen dann 50 Bewohner teil. Diese Versammlung plant als erste gemeinsame 
Aktivität die Durchführung eines Stadtfestes. 

Das Stadtfest hat das Ziel, Bürger zusammenzubringen und gleichzeitig zu motivieren, sich für 
die Gestaltung des eigenen Stadtteils zu interessieren und aktiv zu beteiligen. Zur Vorbereitung 
des Stadtfest sollen - nunmehr unter Einbeziehung von Vereinen und weiteren Bürgern -
Arbeitsgruppen für einzelne Aktivitäten auf dem Stadtfest gebildet werden ( der Kindergarten 
malt Plakate - Bürger gestalten einen zentralen Grillplatz, der später allen Bewohnern zur 
Verfügung steht) 

Um den "Arbeitskreis Prävention" und durch ihn initiiert bildet sich nach der Bürgerversamm
lung ein größerer, äußerer Kreis, dem nunmehr folgende Institutionen angehören: Senioren
gruppe "Graue Panther" - Kindergarten - Stadtteilelternrat - Stadtplanungsamt - Wohnungs
gesellschaft - Stadtjugendring. 

Dieses Gremium soll die Umsetzung der Erkenntnisse aus der Feldforschung planen und 
vorbereiten und die mitwirkenden Bürger bei ihren Aktivitäten unterstützen. 

Neben der beginnenden Vorbereitung für das Stadtfest verzeichnet das Projekt bis jetzt 
folgende Fortschritte: 

• Die Zusammenarbeit im äußeren Kreis hat dazu geführt, daß die "Grauen Panther" an zwei 
Tagen in der Woche ihre Räumlichkeiten der Streetworkerin für ihre Arbeit mit gefährdeten 
Jugendlieben zur Verfügung stellen. 

• Für die Kindertagesstätte werden ehrenamtliche Mitarbeiter gewonnen, um die Arbeit zu 
intensivieren und gleichzeitig Bürger zu aktivieren. 

• Die Volkshochschule bietet jetzt erstmalig im Stadtteil Kurse und Aktivitäten an. 
• Polizeibeamte bilden zusammen mit gefährdeten und straffallig gewordenen Jugendlichen 

eine Arbeitsgruppe, die das Stadtfest im Bild als Teil einer Dokumentation festhalten wird. 

Soweit der aktuelle Stand der Projektarbeit - das weitere Verfahren ist offen und wird 
gemeinsam mit den bereits jetzt beteiligten Bürgern und Institutionen entwickelt. 

folgende Ausgangssituation scheinen mir für dieses Projekt wichtig zu sein, die generelle 
Bedeutung für Kriminalprävention vor Ort haben: 

Viele Bürger erleben ihre Städte zunehmend als Ort "sozialer Unsicherheit" und machen 
dies schon an scheinbaren Nebensächlichkeiten fest: angefangen von überquellenden Abfall
körben über herumlungernde Kinder und Jugendliche bis zu arbeitslosen Trinkern. Die 
Angst der Bürger, Opfer von Straftaten zu werden, wird zwar weniger durch eigene 
Erfahrungen als vielfach durch spektakuläre Pressemitteilungen genährt. Der Ruf nach mehr 
Härte im Umgang mit Straftätern ist erklärbar und Ausdruck eigener Ohnmacht, zumal er 
unter-stützt wird von manchen der sogenannten Verantwortlichen. Ich erinnere an die 
Aussage des Berliner Generalstaatsanwalts vom vergangenen Jahr, der Jugendrichter, die 
sich diesem Ruf nach Härte nicht beugen, in der Öffentlichkeit als "Weicheier" diffamierte. 



1 .  Kinder und Jugendliche zumal in den neuen Ländern haben erlebt, daß Freizeitein
richtungen "abgewickelt" wurden, daß die früher nicht bekannte Arbeitslosigkeit scheinbar 
jedem drohen kann und daß ihr Leben zunehmend von dem Motto bestimmt wird "Haste 
was, dann biste was. " Im Umkehrschluß: "Haste nichts, dann biste nichts" und mit der 
Folgenderung - "wenn ich schon nichts habe und bin und dadurch ausgegrenzt werde, 
kümmere ich mich auch nicht um die Regeln dieser Gesellschaft" .  

2 .  Die soziale Isolation vieler Menschen geht einher mit dem Verlust sozialer Kontrolle - man 
mischt sich nicht "in anderer Leute Sachen" ein. 

3 .  Der Ansatz des "Arbeitskreises Prävention", dem Personen angehören, die unmittelbar im 
Feld tätig sind und über Feldkompetenz verfügen, setzt bei den Alltagserfahrungen der 
Bürger an. Gleichzeitig betrachtet er den Bürger als Mitgestalter des Gemeinwesens. 

Abschließend einige kommentierende Anmerkungen zur Projektkonzeption: 

• Als erste Ansprechpartner der Bürger Elternvertreter der Schule einzuladen, hat mehrfache 
Bedeutung: alle Eltern verbindet die Sorge um die Zukunft ihrer Kinder, die langfristig am 
meisten betroffen sein werden von den sozialen Problemlagen eines Gemeinwesens 
Elternvertreter repräsentieren zudem die mittlere Bevölkerungsgruppe, die im Erwerbsleben 
steht, in politischen und gesellschaftlichen Institutionen zu den Aktiveren zählt und 
Elternvertreter kennen sich über die Schule bereits, die Schwellenangst, sich in neuen, unbe
kannten Gremien zu bewegen, ist erheblich geringer als bei anderen Gremien. 

• Eine der direkten Zielgruppen von Kriminalprävention sind Kinder und Jugendliche. Die 
Einbeziehung der Schüler der Realschule hat mehrfache Bedeutung: Zuerst einmal wird die 
Schule als eine der zentralen Institutionen des Stadtviertels in die Projektarbeit eingebunden 
- durch die Befragung aller Schüler im Sinne einer Beteiligten- und Interessenanalyse erfährt 
man wesentliches über die Probleme, Interessen und Erwartungen der Schüler selbst und die 
Tatsache, daß die Erstellung des Fragebogens und die Auswertung durch Schüler erfolgt, 
bewirkt deren unmittelbare Einbeziehung in die Projektarbeit . 

• Und schließlich: Die Projektplanung des "Arbeitskreises Prävention" endet nach dem 
Grundsatz "Kriminalprävention von unten" dort, wo gemeinsame Beratungen mit Eltern
vertretern und Schülern beginnen. Damit wird dokumentiert, daß nicht ein Experten
gremium das weitere Vorgehen plant, sondern nur Ergebnis eines kommunikativen 
Prozesses sein kann: Kriminalprävention wird nicht als quasi hoheitlicher Akt der Verwal
tung einer Stadt oder eines Stadtviertels verstanden sondern ist Ergebnis durchgängiger und 
zielorientierter Kommunikation und Kooperation von Bürgern, Verwaltung, gesellschaft
lichen Einrichtungen und Trägern von Jugend- und Straffä.lligenhilfe. Die Rolle des Arbeits
kreises Prävention im Gesamtsystem ist die der Projektberatung und des Projekt
managements. 

Theo Rensman 
Leiter des DBH-Projekts Re-Aktion 
Theophanostr. 1 7  
48691 Vreden 
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Dr . Wiebke Ste ffen 
Bayerisches L andeskr iminal amt , München 

Deutscher Präventionstag 1 996 vom 01 . bis 03. Juli 1 996 in Münster 

Bericht über den Arbeitskreis VI 

„Zwischen Öffentlichkeitsarbeit und Repression: Praxis und Perspektiven 

polizeilicher Präventionsarbeit" 

Der Arbeitskreis VI hat sich in vier Referaten und einer lebhaften Diskussion m it 
„Praxis und Perspektiven pol izeil icher Präventionsarbeit" befaßt - also m it der Arbeit 

der I nstanz, die gerne als die für die Krim inalitätskontrolle zuständige Instanz 

angesehen wird - und sich durchaus auch selbst dafür hält. Und zwar für zuständig 

• nicht nur für die repressive, 

• sondern auch für die präventive Krim inalitätskontrolle. 

Diese Sichtweise bedeutet zwar einerseits eine erhebliche Reduzierung der 

insgesamt erfolgenden kriminalpräventiven Anstrengungsn; in ihr kommt aber 

gleichzeitig auch die Wertschätzung der Polizei zum Ausdruck und die Kompetenz, 

die der Polizei „in Sachen Kriminalität" zugebil l igt wird. 

Besonders deutl ich wird diese Sichtweise in Zusammenhang m it den Bemühungen, 

Einrichtungen der sog. Kommunalen Kriminalpävention zu instal l ieren, um 

dadurch die Verantwortung der Kommunen, ihrer Bürger und deren Einrichtungen für 

den Sicherheitszustand ihres Gemeinwesens zu betonen. 

Diese (nahezu) Gleichsetzung von „Kriminalprävention" m it „pol izei l icher 

Krim inalprävention" gilt nach wie vor, obwohl inzwischen die Einsicht allgemein 

verbreitet ist, daß die Ursachen für Kriminalität in allen gesellschaftli chen Bereichen 

l iegen und deshalb auch ihre Beseitigung bzw. Beeinflussung eine Aufgabe al ler 

gesellschaftlicher Kräfte ist - und keineswegs nur oder auch nur überwiegend eine 

Aufgabe der Polizei. 
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Zentrales Thema bei der Behandlung vo.n "Praxis und Perspektiven polizei l icher 

Präventionsarbeit" im Arbeitskreis IV war folgl ich die Bestimmung der Rolle der 
Polizei bei und in der Kriminalprävention. 

Nach Auffassung des Arbeitskreises bewegt sich die derzeitige Position der Polizei 

innerhalb der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe „Krim inalprävention" zwischen zwei 
Polen: Die Polizei tut einerseits zu wenig, andererseits tut sie aber auch zu viel. 

,,Zu wenig" tut die Pol izei vor allem i� der Hinsicht, daß es (immer noch!) 

erforderlich ist, der Aufgabe „Kriminalprävention" ihren Stel lenwert innerhalb des 

polizeil ichen Aufgabenspektrums zu schaffen, auch und gerade unter dem Aspekt, 
daß sich Kriminalprävention für den einzelnen Polizeibeamten und die einzelne 

polizeil iche Organisationseinheit „lohnen" muß .  Und das ist durchaus sehr konkret 

gemeint: Der berühmte „warme Händedruck" reicht hier keineswegs aus, sondern 

die pol izei l iche (wie die politische) Führung muß über die Zuweisung von Personal, 
Dienstposten, Beförderungsmöglichkeiten und Sachmitteln deutlich machen, daß 

Kriminalprävention tatsächlich die „vornehmste Aufgabe" der Pol izei ist. 

Denn derzeit gi lt zwar theoretisch, aber kaum praktisch, daß die Verhinderung von 
Straftaten eine wesentliche Aufgabe der Polizei ist - und i m  Vergleich zur Aufgabe 

der Strafverfolgung sowohl i nhaltlich vorrangig, als auch zeitlich vorgängig: Es ist 

besser, Straftaten gar nicht erst geschehen zu lassen, als sie verfolgen zu m üssen! 

Und dieser Grundsatz gi lt nicht nur unter Gesichtspunkten der Arbeitsökonomie, 

sondern auch unter denen der Sicherheitslage und des S icherheitsgefühls. 

Fragl ich ist allerdings, ob die Polizei diesem Grundsatz m it all seinen Chancen und 

Verpflichtungen auch tatsächlich nachkommen kann und nachkommen wil l :  Denn 

derzeit ist es wohl so, daß die Kriminalprävention nicht nur der Bevölkerung und den 

gesellschaftl ich relevanten Gruppen erst noch nahegebracht werden muß, sondern 

auch der Polizei selbst. 

Denn die „vornehmste Aufgabe" der Polizei , die Krim inalprävention, ist tatsächlich 

al lenfalls ein Stiefkind, wenn man sich ansieht, welche personellen und sachlichen 

Mittel wirklich für diesen Bereich eingesetzt werden. W�itgehend reduziert sich 
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pol izei l iche Kriminalprävention dann auf die Hoffnung auf „Prävention durch 
Repression". Diese Aussage gilt insbesondere dann, wenn von institutionalisierter 
polizei l icher Krim inalprävention die Rede ist. Also von der Krini inalprävention, die 
z.B. von Beratungsstellen, Kommissariaten Vorbeugung, Jugend(schutz)beamten 
u.ä. wahrgenommen wird, also von Einrichtungen, die sich hauptamtli ch oder 
zumindest überwiegend m it Aufgaben der Kriminalprävention befassen. 

Andererseits neigt die Polizei aber auch dazu, ,,zu viel" zu tun ; nämlich immer dann, 
wenn sie sich nicht auf das von ihrem gesetzl ichen Auftrag, ihren Mitteln und 
Möglichkeiten her Leistbare beschränkt, sondern Aufgaben übernimmt, die 
eigentl ich in den Zuständigkeitsbereich anderer Instanzen und Institutionen 
gehören. Wobei d ies keineswegs immer freiwi l l ig oder aus Mangel an anderer Arbeit 
erfolgt, sondern häufig aus dem Eindruck heraus, daß ansonsten gar nichts 
geschehen würde. 

Die Polizei darf aber keine Ersatzbehörde für die Versäumnisse anderer, eigentlich 
zuständiger Einrichtungen sein und sol lte auch keine Alibifunktionen übernehmen 
(etwa Vorträge zur Gewalt- oder Drogenproblematik in Schulen halten, ohne daß 
diese in ein Gesamtprogramm eingebettet werden, das von den Lehrkräften intensiv 
vor- und nachbereitet wird) . Solche präventiven Tätigkeiten der Polizei sind zwar 
„gut gemeint", aber wie so häufig kann auch ,hier „gut gemeint" das Gegenteil von 
„gut" sein: Näml ich i mmer dann, wenn dadurch bei den eigentl ich Zuständigen der 
Eindruck entsteht, sie seien nun nicht mehr gefordert (getreu dem Motto „al le sind 
verantwortl ich, keiner fühlt sich zuständig") . 

Um zu einer sinnvollen Bestimmung, Ab- und Eingrenzung polizeilicher 
Kriminalprävention zu gelangen, empfiehlt sich aus Sicht des Arbeitskreises die 
Orientierung an der bekannten Unterscheidung der Krim inalprävention in primäre 
und sekundäre Krim inalprävention. 

Primäre Kriminalprävention, die (langfristig) Entstehungsbedingungen 
(,,Ursachen") von Krim inal ität beeinflussen wi l l ,  ist Sozialprävention bzw. 
Sozialpolitik m it dem Ziel der Verbesserung von Lebenlagen und Lebensqualität. Die 
Beeinflussung von Kriminal ität und kriminellem Verhalten ist nur ein „Nebenziel" und 
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ggf. "Nebenprodukt" dieser primären Prävention. Sie l iegt ganz überwiegend nicht i m  

Zuständigkeits- und Verantwortungsbereich der Polizei, sondern in  dem anderer 
Institutionen und Personen und nicht zuletzt bei der Politik. 

Die Polizei kann - und sollte - hier 
• informieren, 
• initi ieren, 
• kooperieren, 

aber sie sol lte keinesfalls 
• dominieren. 

Insbesondere dann, wenn es im Bereich der Sozialprävention um 

Verhaltensänderungen geht (etwa im Sinn der Vermittlung von Lebens- und 
Handlungskompetenz) , ist die Rolle der Polizei sehr eng begrenzt. Sinnvoll erscheint 

eine eigene pol izeil iche Präventionsarbeit hier nur dann, wenn sie in die -

domi nierenden - präventiven Tätigkeiten anderer eingebunden und eingebettet ist. 

Sekund�re oder situative Kriminalprävention ist dagegen originäre, zum Tei l  

sogar alleinige Aufgabe der Polizei. Etwa durch polizeil iche Präsenz im öffentlichen 

Raum (Stichwort: Streifentätigkeit) , durch die Reaktion auf delikts- und 

täterspezifische Brennpunkte, durch die Beseitigung von Tatgelegenheiten, durch 

die Beratung zum (technischen) Selbstschutz u.a.m. 

Maßnahmen der situativen Kriminalprävention sind häufig Teil polizeilichen 
Alltagshandelns und damit Aufgabe aller Pol izeibeamten (auch wenn diesen das 

oft gar n icht bewußt ist) . Gerade die tägliche Arbeit mit Opfern, Tätern und Zeugen 

nicht nur von Krim inal ität, sondern auch und gerade von Ereignissen unterhalb der 

Schwelle der Kriminal ität, bietet zahlreiche Ansätze für Kriminalprävention bzw. wirkt 

sich präventiv in Richtung auf die Verhinderung weiterer Straftaten und 

Konfl i ktereignisse aus (hierzu zählt z .B.  der „pädagogische Effekt", der von der 

Tatsache des „Erwischtwerdens", des - ersten - Kontaktes m it der Polizei ausgeht). 
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Perspektiven polizeilicher Präventionsarbeit, die diesen Überlegungen 

entsprechen, ergeben sich für den Arbeitskreis vor allem aus der Mitarbeit der 

Pol izei in ressortübergreifenden Gremien, vorzugsweise solchen der 

Kommunalen Kriminalprävention. 

H ier kann die Polizei eine ihrer wichtigsten Aufgaben im Bereich der 

Kriminalprävention wahrnehmen: Die der Unterstützung anderer Präventionsträger 

i m  Erkennen und Wahrnehmen der präventiven Verantwortung. Diese 

Informationspflicht der Pol izei, die allerdings nicht in Richtung "Besserwisserei" 

gehen darf, ist eine originäre Aufgabe der Polizei , der sie aktiv nachkom men muß. 

Denn die Polizei agiert sozusagen am Schnittpunkt von Norm und Realität und wird 

wie keine andere Institution in  einem Ausmaß von der Bevölkerung bei Notfällen, 
Problemen und Konfl i ktsituationen eingeschaltet - auch und gerade bei solchen 
"Unordentlichkeiten", die unterhalb der Schwel le der Krim inal ität l iegen -, daß sie 

wie ebenfalls keine andere Institution über vielfältige Einbl icke in soziale und 

i ndividuelle Probleme verfügt. Über Einblicke, die sich anderen Behörden und 
Institutionen häufig erst sehr viel später, auf vermittelte Weise und damit "abgekühlt" 

oder womöglich sogar .verfälscht" eröffnen. 

zusammenfassend wird Pol izei l iche Krim inalprävention vom Arbeitskreis 

verstanden als die Verpflichtung der Polizei 

• einerseits die gesellschaftl ich relevanten Gruppen zu i nform ieren, die Einfluß 

auf kriminal itätsbegünstigende oder -verhindernde Faktoren haben und 

• andererseits die Information der Personen sicherzustel len, die als Opfer, Täter 

und Zeugen an Krim inalität beteil igt sind und durch ihr Verhalten Straftaten und 

sonstige Ereignisse verhindern oder begünstigen können, aber auch 

• die aussschl ießl ich von ihr selbst zu ergreifenden Maßnahmen durchzuführen. 



Um diesen Aspekten und Verpflichtungen Polizeil icher Kriminalprävention im 

polizei l ichen Alltag nachkommen zu können, müssen bestimmte Voraussetzungen 

gegeben sein. Dazu gehören insbesondere: 

• die entsprechende inhaltl iche, personelle und materielle Schwerpunktsetzung 

durch Polizeiführung und Politik; 

• die Schaffung der für eine ausreichende Informationssammlung, -auswertung 

und -umsetzung erforderlichen Organisationsstruktur; 

• die Evaluation, also die Bewertung von Erfolg und Zielerreichung der 

veranlaßten Maßnahmen, der sich die Polizeil iche Kriminalprävention ebenso 

stellen muß wie jede andere staatl iche Maßnahme auch; 

• die Existenz ressortübergreifender Gremien. 



Georg Kriener 
Kriminaloberrat 

Düs seldorf , den 2 7 . 0 6 . 1 9 9 6  

LKA Nordrhein-Westfalen 
!omrnission yorbeugende 
!riminalitätsbekämpfung 

- Geschäftsführer -

Betr . : 

Bezug : 

Deutscher Präventonstag 1 9 9 6  

hier : Vortragsmanuskript zum Thema 
1 1  Die Polizeiliche Kriminal
prävention in Deutschland 11 

Einladung von Dr . Jäger , PFA Münster 

Die Polizeiliche Kriminalprävention in Deutschland 

Die Polizeiliche Kriminalprävention hat in Deutsch
land durchaus eine Geschichte , die in diesem Jahr 
sogar zu einem kleinen Jubiläum Anlaß gibt . Die er
ste Kriminalpolizeiliche Beratungs ste lle wurde vor 
7 5  Jahren in Berlin ins Leben gerufen . Inzwischen 
hat s ich die Z ahl der Polizeilichen Beratungsstel
len erhebl ich vergrößert und ist bundesweit , ein
schließlich der Zentaldienststel len , immerhin auf 
2 5 7  angewachsen . 

Aber Polizeiliche Beratungsstel len s ind nicht die 
Polizeiliche Kriminalprävention schlechthin . 

Zur Betrachtung der Polizeiliche Kriminalprävention 
in Deutsch land möchte ich kurz auf unser pol iti
sches System eingehen . Wir leben in einer Bundesre
publik ,  also einem aus verschiedenen Bundesländern 
zusammengesetztem Staat . Die staatl ichen Auf gaben 
s ind zwischen dem Bund und den Ländern entsprechend 
dem Grundgesetz verteilt . Polizei ist bis auf weni
ge Teilbereiche , wie Bundesgrenzschutz und Bundes
kriminalamt , Angelegenheit der Länder . 



Hierdurch entsteht das Problem , daß polizeiliches 
Handeln in den Bundes ländern durchaus unterschied
lich sein kann , was im Hinblick auf die Berechen
barkeit polizeilichen Handelns in Deutschland zu
mindest fragwürdig erscheint . 

Im Bereich der Strafverfolgung bilden bundesein
heitliche Gesetze einen Rahmen , der den Handlungs
spielraum der Länder einengt und so polizeiliches 
Handeln weitgehend vereinheitlicht . 
Im Bereich der Abwehr konkreter Gefahren regeln die 
Polizeigesetze die Zuständigkeiten und Befugnisse 
der Polize i .  Mit dem Musterentwurf eines einheitli
chen Polizeigesetzes von 1 9 7 7  haben die Länder es 
geschafft , s ich auf einen Grundkonsens polizeili
chen Handelns in diesem Bere ich festzulegen . Die 
Polizeigesetze der Länder bewegen sich zumindest in 
ihren Kernbereichen innerhalb des vereinbarten Rah
mens . 

Anders sieht dies im Bereich der abstrakten Gefah
ren aus und zu diesem Bereich gehört die Polizeili
che Kriminalprävention . Die gesetz liche Grundlage 
bildet regelmäßig der § 1 der Polizeigesetze , der 
aber nichts anderes sagt , als daß die Polizei für 
die Abwehr von Gefahren und damit auch für die Kri
minalprävention zuständig ist . Daß diese Bestimmung 
auch die Polizei liche Kriminalprävention umfaßt , 
soweit Grundrechte dabei nicht berührt werden , ist 
in der Lehre unbestritten , auch wenn diese Zustän
digkeit dez idiert nicht auf geführt wird . Die in
haltliche Ausgestaltung einer Polizeilichen Krimi
nalprävention ist damit aber noch nicht gesetzlich 
geregelt . Dies kann zu unterschiedlichen Aussagen 
der Polizei zu den verschiedenen Themenbereichen 
der Kriminalprävention führen . 
Um dieses Defizit auf zufangen , gründete die AG Kri
po 1 9 8 2 , nach verschiedenen Vorläuferorganisatio
nen , die !omrnission �orbeugungende !riminalitätsbe
kärnpfung , kurz KVK genannt . 

In  der KVK s ind der Bund durch das BKA und alle 
Bundes länder durch die j eweiligen Landeskriminaläm
ter vertreten . Die Mitglieder s ind die für die Kri
minalprävention in den Landeskriminalämtern zustän
digen Abtei lungs leiter oder Dezernenten . Die KVK 
unterhält eine Geschäftsste l le mit derzeit einem 
Beamten höherer Dienst ( Geschäftsführer ) ,  2 Beamten 
gehobener Dienst und 2 Angestellten . Die Geschäfts-
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stelle befindet sich seit 1 9 8 8  in Nordrhein-Westfa
len , beim dortigen LKA in Düsseldorf . 

Auftrag , Auf gabenbereiche , Zuständigkeiten und 
Selbstbild der KVK s ind in einer Geschäftsordnung 
niedergelegt . 

Die Erarbeitung von Präventionskonzepten setzt eine 
umfangreiche analytische Arbeit voraus und vielfach 
ist ein erhebl iches Spe z ialwissen erforderlich . 
Dies gilt sowohl für Fragen der technischen S iche
rung von Obj ekten als  auch für Fragen der Verhal
tensprävention . Da es  weder wirtschaftlich noch 
s innvol l  ist , daß j edes Bunde s l and e inen Stab 
gleichartiger Spezialisten für die Prävention vor
hält , hat die KVK ihre Tätigke itsfe lder auf die 
einzelnen Mitglieder verteilt . Das Bundeskriminal
amt oder die Landeskriminalämter betreuen jeweils  
federführend ein oder mehrere Deliktsfelder . 
Die Verteilung ergibt s ich aus der Folie 1 .  

(Folie 1 )  

Bearbeitung heißt in diesem Zusammenhang , das über
nommene Deliktsfeld zu analys ieren , in Be zug auf 
die quantitative und qualitative Entwicklung , den 
Modus Operandi , aber auch die Bedeutung des Delik
tes im Kontext der Gesamtkriminalität . 

Bearbeitung im technischen Bereich heißt auch ,  eine 
Marktbeobachtung zu betreiben , um angebotene tech
nische Präventionsmöglichkeiten kennen zu lernen 
und bewerten zu können , gegebenfalls  an der Ent
wicklung von technischen Präventionsmöglichkeiten 
oder an der Entwicklung von Bewertungsstandards na
tional oder auch international mitzuwirken ( z . B .  
CEN/DIN/RAL , VdS ) . Die überwiegend auf der Grundlage 
von Industrienormen vorgenommenen Bewertungen f lie
ßen in die praktische Arbeit der Beratungsstellen 
ein . Entsprechende Normen werden dem Ratsuchenden 
vermittelt und ihm werden die Hersteller genannt , 
deren Produkte eine Normenkonformität nach Prüfung 
bei unabhängigen und anerkannten Prüfinstituten be
scheinigt wurde . Die früher geübte Empfehlungspra
xis für einzelne Produkte wurde in Teilbereichen 
aufgegeben . 

Im Verhaltensbereich bedeutet Bearbeitung die Aus
wertung wissenschaftlicher Publikationen und Unter
suchungen , um Präventionskonzepte entwicke ln zu 
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können . Dies schließt die Zusammenarbeit mit Fach
leuten im pädagogischen , psychologischen und sozio
logischen Bereich e in . Dort wo wis senschaftliche 
Erkenntnisse nicht vorhanden sind , gehört auch das 
Initiieren entsprechender Untersuchungen dazu . 

Die Ergebnis se werden ausgetauscht und gemeinsam 
genutzt . Diese Arbeitsweise fördert auch die E in
heitlichkeit polizeilicher Aus sagen im Bereich der 
Polizeilichen Kriminalprävention . 

Die Geschäftsstel le der KVK ist eine Art Schaltzen
trale für die Polizeiliche Kriminalprävention . S ie 
ist  für die Industrie , den Handel  und Verbände 
ebenso Ansprechstelle , wie für die pol izeilichen 
Stel len oder externe Bereiche , wie Interessengrup
pen , Forschung oder politische Organisationen . 

S ie stellt u . a . auch die Zusammenarbeit mit der Ge
schäfts stelle der Proj ektleitung s icher und über
nimmt in den Arbeitsgruppen der KVK von grundsätz
licher Bedeutung die Federführung . 

Die Mitglieder der KVK treffen sich zwei- bis drei
mal j ährlich . Auf den Tagungen werden die von Ar
beitsgruppen oder einzelnen Landeskriminalämtern 
erarbeiteten Präventionskonzepte diskutiert , strit
tige Fragen erörtert und ein einheitliches vorgehen 
vereinbart . Entsprechende Ergebnisse werden mittels 
eines Beschlusses , der einer absoluten Mehrheit be
darf , festgehalten . Die Beschluß lage ist in Proto
kol len nachzulesen . Aufgrund mangelnder Weisungsbe
fugnis s ind solche Beschlüsse zwar nicht bindend , 
f inden aber regelmäßig Akzeptanz , da die Beschlie
ßenden auch die Umsetzenden sind . 
Beschlüsse der KVK werden dem übergeordneten Gremi
um, der AG Kripo , vorgelegt und bedürfen der Bestä
tigung . Die AG Kripo entscheidet j e  nach Wichtig
keit über die Weitergabe an die ihr übergeordneten 
Gremien , den AK I I  und die IMK . 

Die KVK hat keinen eigenen Etat . Kostenverursachen
de Beschlüsse müssen die Länder selbst f inanzieren , 
soweit s ie nicht den Bereich der Pres se- und Öf
fentlichkeitsarbeit berühren . Dazu zählt auch die 
Bearbeitung der Del iktsbereiche .. Insofern war es 
schwierig , ein Bundes land zu finden , welches s ich 



zur Übernahme des Deliktsbereiches " Straftaten im 
Zusammenhang mit der Kommunikationstechnik " bereit 
fand . ,Gerade die Bearbeitung dieses Del iktbereiches 
dürfte -nicht unerhebliche personelle und materielle 
Kosten verursachen . 

Für den Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsar
beit wurde die Proj ekt leitung des Kriminalpolizei
lichen Vorbeugungsprogramms , kurz  PL KPVP genannt , 
vom AK I I  eingerichtet . Sie hat die Aufgabe , eine 
bundesweite Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für 
die Kriminalprävention sicherzustellen . Zu diesem 
Zweck z ahlen alle Länder aufgrund eines Staatsver
trags anteilig Gelder in das KPVP ein . Von diesen 
Geldern werden die entsprechenden Werbe- und Auf
klärungsmaterialien zur Massenberatung und Sensibi
lis ierung finanziert . An der inhaltlichen Gestal
tung ist  die KVK durch das j eweilige Bundes land 
oder in der Gesamtheit beteiligt . Mit der werbli
chen Gestaltung wird eine profess ionel le Werbeagen
tur beauftragt . 

Die Zusammenarbeit zwischen PL KPVP und KVK ist 
nicht reibungsfrei . Während die GSt der KVK in Düs
seldorf anges iedelt ist , s itzt die GSt der PL KPVP 
in Stuttgart . Die formale Zusammenarbeit läuft über 
die AG Kripo . Ich  möchte hier auf die möglichen 
Gründe für Reibungsverluste nicht weiter eingehen . 
Die Defi z ite wurden erkannt und man bemüht s ich be
reits seit Jahren die Struktur so zu verändern , daß 
s ich die Zusammenarbeit bes sert . Diese Bemühungen 
haben e ine neue Dimens ion erhalten , da die gesa.Itlxe 
polize i l iche Gremienstruktur derzeit überprüft und 
mit dem Z iel verändert werden sol l ,  sie effizienter 
und kostengünstiger zu gestalten . 

Die Folie zeigt die alte Gremienstruktur , die völ
lig neu konzipiert werden soll . 

( Folie 2 )  

Kriminalprävention hat in Deutschland in den ver
gangenen 1 5  Jahren e ine immer größere Bedeutung für 
viele Bereiche bekommen . Dies gilt für die polizei
liche Arbeit ebenso , wie für den Umweltschutz oder 
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den Bere ich der Gesundhe itsvors orge , wie z . B .  
Suchtprävention und Aidsaufklärung . 

Betrachtet man Kriminalprävention aus dem Gesichts
winkel der Kriminologie und hier insbesondere der 
Ätiologie , beginnen wir j edoch erst  zunehmend in 
den letzten Jahren , Kriminalprävention s innvoll  zu 
betreiben . 

Die Ursachen für Kriminalität liegen in den gesell
schaftlichen Rahmenbedingungen und in den indivi
duel len Sozialisationsprozessen begründet , die j e
doch wieder von den gesellschaftlichen Rahmenbedin
gungen beeinf lußt werden . Diese Ursachen werden 
durch eine technische Prävention oder aber Rat
schl äge , wie der einzelne s ich vor Straftaten 
schützen kann , nicht verändert . Ich möchte damit 
diese  Bereiche Polizei l icher Kriminalprävention 
nicht diskreditieren . Ich möchte nur deutlich ma
chen , daß s ie nicht ausreichen . Gefragt s ind prä
ventive Bemühungen von Funktions inhabern , Meinungs
führern oder Gruppen unserer Gesellschaft , die Ein
f luß auf die kriminovalenten Komponenten unserer 
Gesellschaft nehmen können . Unter Einflußnahme ver
stehe ich in diesem Zusammenhang nicht nur den Ap
pel l  an Eltern , eine wirkliche Bez iehung mit ihren 
Kindern zu leben ,  um Sucht , psychischen Erkrankun
gen und Kriminalität vorzubeugen , sondern die 
Schaffung der wirtschaftlichen , sozialen und ethi
schen Rahmenbedingungen , die solche E ltern-Kind Be
z iehungen nicht zum Ergebnis besonderer Bemühungen 
werden lassen , sondern zur Normalität . Von daher 
ist das Bemühen um kriminalpräventive Gremien mit 
al len relevanten Gruppen auf lokaler Ebene , aber 
auch auf übergeordneten Ebenen , wie Land und Bund , 
ein Schritt in die richtige Richtung . Ob er erfolg
reich sein wird , muß die Zukunft zeiqen . 

E ine ernst gemeinte Entscheidung für eine Kriminal
prävention ist eine Wertentscheidung für eine le
benswerte Gesellschaft , aber auch für die Verände
rung unserer Gesellschaft . Ernsthaft betriebene 
Kriminalprävention kann nicht Sache eines Ressorts 
sein , sondern muß zur Meßlatte aller politischen 
Entscheidungen werden . 
Das Recht auf einen Kindergartenp latz  hat ebenso 
Auswirkungen im S inne der Kriminalprävention , wie 
e in Lean-Management in der Wirtscpaft , das den in
dividuellen Wettbewerb noch härter macht und der 
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El lenbogengesell schaft weiteren Vorschub leistet , 
oder die negative Darstellung von Soz ialhilfeemp
fängern als arbeitsscheuer Teil  unserer Gesell
schaft durch die Politik . 

Kriminalprävention ist ein sehr schwieriges und un
bequemes Geschäft . Auch mir ist klar , daß Kriminal
prävention in vielen Bereichen Geld kostet und in 
der heutigen Zeit an Grenzen stößt . Es  werden viel
fach Kompromis se zwischen den Bedürfnis sen der 
Wirtschaft , Politik und der Kriminalprävention er
forderlich sein . Gleichwohl würde unsere Gesel l
schaft schon ein neues Zeitalter im S inne der Prä
vention erreichen , wenn der Gedanke der Kriminal
prävention ein ernst zu nehmendes Kriterium politi
scher Entscheidungen würde , anstatt den Begriff der 
Kriminalprävention sowie entsprechende Gremien als 
alibistische Antwort der Pol itik auf wachsende , 
aber kostenintensive Probleme unserer Gesellschaft 
zu nutzen . Diese Gefahr sehe ich auf den verschie
denen politischen Handlungsebenen . 

Innerhalb der KVK versuchen wir derzeit ein Grund
satzpapier zur Kriminalprävention , eine sogenannte 
Präventionsphilosophie , zu entwickeln . Dabei denken 
wir auch neu über die Rolle der Polizei innerhalb 
der Kriminalprävention nach und versuchen die von 
mir beschriebenen Notwendi gkeiten darin zu veran
kern . 
Was diese Arbeit schwierig macht , ist die Stärke , 
aber auch die Crux der Kriminalprävention , nämlich 
der gesamtgesellschaftliche Ansatz . 
Wir haben bei dieser Arbeit nicht nur einen gemein
samen Nenner für die förderalen Unterschiedlichkei
ten und Auffassungen innerhalb der Polizei zu f in
den , sondern auch einen Standpunkt zu beschreiben , 
der für die unterschiedlichen Sichtwe isen der Ver
antwortungsträger der Kriminalprävention , im Rahmen 
eines gesamtgesellschaftlichen Ansatzes , akzeptabel 
ist . Nur wenn das gelingt , kann es zu einem Syner
gieeffekt im S inne einer gesamtgesellschaftl ichen 
kriminalpräventiven Aufgabenwahrnehmung kommen . 
Wenn das nicht gelingt , werden auch weiterhin vie le 
Kräfte nicht in Richtung des kriminalpräventiven 
Z iels , sondern im Kampf um den scheinbar einz igen 
und richtigen kriminalpräventiven Weg verschlissen . 

Ich hoffe , daß diese Arbeit zu einem konsens fähigen 
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Ergebnis führt . 

Warum beschäftigen wir uns alle eigentlich so in
tens iv mit der Kriminalprävention? 

Meiner Meinung nach deshalb , weil der Grad der Kri
minal ität in unserer Gesellschaft einen Punkt er
reicht hat , der ein umdenken erforderlich macht . 
Zur Verdeutlichung möchte ich hier eine die Graphik 
zur Kriminalitätsentwicklung in Nordrhein-Westfalen 
ab 1 95 3  vorstellen . Die Entwicklung in anderen Bun
desländern dürfte vergleichbar verlaufen sein . 

(Folie 3 )  

Die Z ahlen habe ich der Polizeilichen Kriminalsta
tistik entnommen . Auf die Ungenauigkeit und die 
Schwachpunkte dieser Darstellung möchte ich in die
sem fachkundigen Kreis nicht weiter eingehen . Wenn 
die Polizeiliche Kriminalstatistik überhaupt eine 
Aus s agekraft als  Indikator für die Kriminal ität 
hat , dann s icherlich , bei allen E inschränkungen , in 
der Langzeitbetrachtung des Hellfeldes der Krimina
lität . 

D ieser Grad von Kriminalität in unserer Gesell
schaft führt zu zwei Handlungsmöglichkeiten . 

D ie eine bedeutet " Aufrüsten " ,  also eine Verstär
kung der Schutz- und Repress ionsmöglichkeiten des 
Staates , sprich der Polizei . Dieses Aufrüsten mit 
Personal , Material und Eingriffsbefugnis sen kostet 
Geld , was nicht unbegrenzt zur Verfügung steht und 
führt in letzter Konsequenz zu einem Staat , den wir 
alle nicht wol len . Dieser Weg hat aber einen hohen 
Reiz . Er ist einfach ! 

Die zweite Handlungsmöglichkeit führt zu einer ge
samtgesel lschaftlichen Kriminalprävention mit dem 
Z iel , Kriminalitätsursachen zu reduzieren . Das da
mit beschriebene ideelle Z iel ist eine lebenswerte
re Gesellschaft . Wir stehen am Anfang dieses Weges . 
Der Weg erfordert einen langen Atem, insbesondere 
in der Politik . Politische Entscheidungen in diese 
Richtung kosten Geld , widersprechen dem heutigen 
Z eitgeist und z ahlen s ich nicht - innerhalb e iner 



Wah lperiode aus . S ie erfordern staatsmännisches , 
nicht tagespoli tisches Denken . 

Sicherlich schließen sich beide Möglichkeiten nicht 
aus . Erfolgreiche Kriminalprävention läßt die Uto
pie eines Gesellschaftvertrages im Sinne von Rous
seau nicht zur Realität werden . •. Insofern bedarf es 
immer einer wehrhaften Demokratie ' mit einer Exeku
tive , die die Einhaltung von Regeln überwacht . 

Das Schwergewicht der Bemühung muß aber auf der 
zweiten Handlungsmöglichkeit l iegen , wenn wir uns 
alle in diesem Staat auch in Zukunft wohl fühlen 
wollen . 

Trotz der aus meiner Sicht beeindruckenden graphi
schen Darstel lung der Kriminalitätsentwicklung in 
NRW ab 1 95 3  weisen wir zurecht weit von uns , schon 
amerikanische Verhältnisse zu haben . Wir s ind aber 
immerhin schon soweit , daß Grundschullehrer versu
chen , einen Arbe itsplatz an Schulen in den Stadt
teilen zu bekommen , die durch wirtschaftliche Po
tenz geprägt s ind . Wirtschaftliche Potenz wird von 
ihnen mit gesell schaftskonformen Sozialisations
prozessen und damit erträglichen Schülern gleichge
setzt . Für mich s ind das Warnsignale , deren I gno
ranz fatale Folgen haben könnte . Eine solche Igno
ranz können wir uns nicht erlauben . 
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E c k h a r d t  L a z a i , K r i m i n a l h a u p t k o m m i s s a r , B e r l i n  
T h o m a s  M a r t e n s , D i p l . - S o z i a l p ä d a g o g e , V e l t e n  

„Kick" - Sport gegen Jugenddel inquenz 

E in  Projekt der Sportjugend Berl in  
i n  Kooperation m it der Berl iner Pol izei 

1 .  E in leitung 

Der folgende Bericht über das Projekt „Kick" - Sport gegen Jugenddel inquenz sch i l 
dert e in  Beispiel dafür, wie der Begriff der Prävention in  einem großstädtischen Bal
l ungsraum mit Leben erfü l lt werden kann.  

Wie d ie vom Senat von Berl i n  im Sommer 1 991  e ingesetzte „Unabhängige Kommis
sion zur Verh inderung und Bekämpfung von Gewalt i n  Berl in"  feststel lt, unterschei
det s ich die Situation in der deutschen Hauptstadt n icht grundsätzl ich von der in an
deren deutschen Großstädten: 
Während der letzten Jahre ist im Bereich der Jugendstraftaten e in Anstieg bei Ei
gentumsdel ikten, KörpeNerletzung und Vandal ismus zu verzeichnen. Oftmals ist bei 
der Begehung der Straftaten e ine erschreckend hohe Gewaltbereitschaft erkennbar. 
Häufig i st auch ein Abg leiten del i nquenter Jugendl icher in „kriminel le Karrieren" er
kennbar, auf den ersten Ladendiebstahl folgen Körperverletzungsdel ikte, Kfz
D iebstähle oder Raubtaten .  

D ieser Entwicklung kann n icht a l le in mit repressiven Mitteln entgegengetreten wer
den. 
Vielmehr i st es erforderlich, den Begriff der Prävention m it Leben zu erfü l len und 
dabei auch neue Wege zu beschreiten. 

E ine besondere Bedeutung kommt dabei der Zusammenarbeit zwischen Pol izei und 
Sozia larbeit zu. 

So ste l lte auch der Pol izei präsident in  Berl in ,  Hagen Saberschinsky, in seinem Vor
wort für die Dokumentationsbroschüre des „Kick"-Projekts fest, daß „die Zusammen
arbeit zwischen Pol izeibeamten und Sozia larbeitern zur Bekämpfung der Jugendde
l inquenz bei Respektierung der gegenseitigen Aufgabenbereiche e inen wichtigen 
Ansatz darstel lt, um der Jugenddel inquenz entgegenzutreten" .  

2 .  Entstehung und Entwicklung des Projekts 

Die erste I n it iative für „Kick" entstand in der praktischen pol ize i l ichen Arbeit. Bereits 
Mitte der achtziger Jahre beschäft igte den Kriminalbeamten Hans-Joachim Laza i ,  
damals unter anderen für d ie Bearbeitung von Jugendsachen im Berl i ner Bezirk 
Kreuzberg zuständig, gemeinsam mit seinen Kol legen die Frage, ,,was wird e igent
l ich aus den Jugendl ichen, d ie ich Tag für Tag a ls Beschuldigte zu vernehmen ha
be?" Da viele von ihnen als Grund für begangene Straftaten „Langeweile" und 
„ Perspektivlosigkeit" angaben, wurde die Grundidee für das Projekt geboren:  Es ist 
mögl ich , Jugendl ichen über Sport und Freizeitangebote einen „ Kick" in d ie r ichtige 
Richtung zu geben und sie vor dem Hine inrutschen in  die Krim ina l ität zu bewahren ! 



Hinter d ieser Überlegung stand die Erkenntn is ,  daß der Sport Jugendl ichen die 
Mögl ichkeit bietet, eigene Grenzen auszutesten und durch positive Gruppenerleb
n isse Werte wie Fairneß, Akzeptanz und Toleranz gegenüber Schwächeren zu er
lernen und das eigene Selbstwertgefühl zu stärken .  
Angebote i n  diesem Bereich s ind gerade i n  einem großstädtischen Bal lungsraum mit 
einem Mangel an Spiel- und Bewegungsräumen wicht ig .  

Kinder und Jugendl iche, d ie an körperl icher Betätigung interessiert s ind,  finden oft
mals von sich aus kaum e in  legales Betätigungsfeld, um ihren Aktivitätsdrang, ihre 
Kraft und ihre Bewegungsbedürfnisse umzusetzen. 

An dieser Stel le sol l  die Projektidee g reifen und über Sport- und Freizeitangebote 
del inquente und gefährdete Jugendl iche erreichen und für eine sinnvol le Freizeit
gestaltung sensibi l isieren .  
Durch Sport kann aggressives Verhalten kanal is iert und ausgelebt, d. h .  auch ge
mindert werden , sofern eine Aggressionsreduktion nach fai ren sportl ichen Regeln 
mögl ich ist .  Der Sport kann zu einer s innvollen Freizeitgestaltung beitragen, der 
durch Spaß, Freude, Entspannung, Reiz, Abenteuer, Lust und Laune bestimmt ist .  

Mit der erforderl ichen pol it ischen U nterstützung konnte die I dee Anfang der neunzi
ger Jahre, zunächst in  Form eines Modellversuchs für die Pol izeidirektion 5, die zu 
dieser Zeit die Bezirke Kreuzberg und Neuköl ln sowie e inen Tei l  von Tempelhof 
umfaßte, umgesetzt werden.  
Bevor am 01 .01 . 1 991 d ie Projektarbeit beginnen konnte, wurde von Vertretern der 
Polize i ,  der Senatsverwaltungen für Jugend und Sport sowie der Sportjugend Berl in  
e ine gemeinsame Konzeption erstellt. Zwei Sozialarbeiter wurden - zunächst auf 
ABM-Basis - bei der Sportjugend Berl i n, d ie auch die Trägerschaft für das Projekt 
übernahm, angestellt .  

Nach Beendigung der zweijährigen Model lphase wurde entschieden, ,,Kick" n icht nur 
weiterzuführen, sondern über das Senatssonderprogramm „Jugend mit Zukunft" fi
nanziel l  so zu fördern, daß eine Projektausweitung auf d ie Pol izeid irektionen 3 und 7 
mögl ich wurde. Diese umfassen unter anderen die Bezirke Marzahn und Prenzlauer 
Berg im Osttei l  der Stadt. Im Rahmen von „Jugend m it Zukunft" stellte d ie Berl iner 
Landesregierung für den Zeitraum 1 993 - 1 995 eine Summe von insgesamt 300 Mi l
l ionen DM für i nnovative Jugendprojekte zur Verfügung, um Kriminal ität und Gewalt
bereitschaft unter jungen Menschen e inzudämmen. Für das „ Kick"-Projekt,  das jetzt 
von der Senatsverwaltung für Inneres betreut wird, standen pro Jahr 600.000,-- DM 
zur Verfügung. 

Mittlerwei le besteht „Kick" aus neun Mitarbeitern der Sportjugend Berl in ,  die an i ns
gesamt drei unterschiedl ichen Standorten i nnerhalb Berl i ns e ingesetzt sind. 



3 .  Die Projekta rbeit 

Die Mitarbeiter von „Kick" betreuen bis lang drei der insgesamt sieben Berl iner Pol i
zeidirektionen. 
I m  Bezirk Kreuzberg nutzen sie d ie Räuml ichkeiten e ines Sportvereins für Bera
tungs- und Vermittlungsgespräche, während die Mitarbeiterin im Bezirk P renzlauer 
Berg in den dortigen Sportjugendclub, einer offenen Jugendfreizeiteinrichtung m it 
sportpädagogischem Ansatz, i ntegriert ist .  
Im  Bezirk Marzahn, e inem Neubauviertel im Osttei l  der Stadt mit wenig Freize itmög
l ichkeiten für Kinder und Jugendl iche, konnte eine ehemal ige Schülerspeisegaststät
te zu einem gut ausgestatteten Jugendclub mit vielen Freizeitmögl ichkeiten für Ju
gendl iche umgebaut werden. Dieser Standort wurde wegen fehlender Angebote für 
eine bedürfnisorientierte Freizeitgestaltung Jugendl icher u .a .  i n  Abstimmung mit der 
,,Unabhängigen Kommission Berl i n  gegen Gewalt" als Jugendclub eingerichtet. 
H ierbei wurden die Jugendl ichen an den Umbauarbeiten und der Gestaltung der 
Räuml ichkeiten betei l igt, um ihnen das Gefühl  zu geben, an „ ihrem" C lub zu arbeiten 
und die Bedürfnisse der Jugendl ichen stärker zu berücksichtigen. 

E ine Hauptaufgabe der sozialpädagogischen Fachkräfte von „ Kick" ist d ie Betreuung 
der von der Pol izei vermittelten Kinder und Jugendl ichen. 
Durch die enge und kooperative Zusammenarbeit zwischen Pol izei und Sozialarbeit 
vor Ort, können straffäl l ig gewordene Jugend l iche nach Abschluß des Erm ittlungs
verfahrens von den vernehmenden Beamten frühzeitig an das „ Kick"-Projekt heran
geführt werden. 

Es wird angestrebt, gefährdete Jugendl iche für e ine sport l iche Betätigung zu moti
vieren und sie an Angebote von Sportverei nen heranzuführen. Bei del inquenzge
fährdeten Jugendl ichen ist jedoch festzustel len, daß vielfach Hemmungen, Barrieren 
und Widerstände h insichtl ich e iner organis ierten Fre izeitgestaltung vorhanden sind. 
Die Jugendl ichen sol len durch eine „sanfte" Organisationsform für eine aktive und 
sinnvol le Freizeitgestaltung sensib i l isiert werden. Die begleitende und unterstützen
de sozialpädagogische Betreuung durch die Mitarbeiter sol l  helfen, Vertrauensver
hältn isse aufzubauen und Kontaktbarrieren abzubauen, s ie zu stab i l is ieren und dar
über h inaus al ltags- und lebensweltorientierte H i lfen zu vermitte ln .  

Der Aspekt der Freiwi l l igkeit bi ldet dabei e in Grundprinzip ,  kein Jugendl icher sol l  
gezwungen werden, die Angebote von „ Kick" anzunehmen. 
Die Sozialarbeiter und Sportpädagogen bieten neben der sozia lpädagogischen Be
treuung viele Freizeit- und Sportangebote an .  
So verfügt der Jugendclub i n  Marzahn u .a .  über einen Kraftraum, einen mit  Judomat
ten ausgelegten Tra in ingsraum, eine Streetbal lanlage sowie eine gemeinsam mit 
Jugendl ichen gebaute BMX- und Skateboardanlage. 
I n  Zusammenarbeit mit den lokalen Sportvereinen werden verschiedene Sportarten 
in öffentl ichen Sporthal len angeboten. Auf Wunsch werden Jugendl iche auch in  
Sportvereine vermittelt. Diese Vermitt lung i n  Sportvereine ist jedoch e in Fernzie l ,  da  
die Jugendl ichen oftmals vor e iner B indung an Vereinsstrukturen m i t  festen Trai
n ingszeiten und weiteren Verpfl ichtungen zurückschrecken ,  statt dessen aber d ie 
offenen Angebote der „Kick"-Mitarbeiter nutzen.  

Weitere Methoden der Projektarbeit s ind Wochenend- und Ferienfahrten, tei lweise 
mit erlebnispädagogischem Ansatz. 



Für die Zukunft s ind gemeinsame Sportveranstaltungen und Reisen mit Jugendli
chen aus Kreuzberg, die überwiegend türkischer Herkunft s ind, und Jugendl ichen 
aus Marzahn geplant - v ie l le icht ein kleiner Schritt h in  zu einem besseren Kennen
lernen und dem Abbau von Vorurtei len.  

E in wesentl icher Ansatz des „Kick"-Projekts ist d ie n icht ausschl ießl iche Arbeit mit  
straffä l l ig gewordenen Jugendl ichen. In der Zusammenarbeit mit Sportvereinen, aber 
auch in den E inrichtungen sol len del inquente Jugendl iche e ingebunden werden i n  
bestehende soziale Strukturen. 
So wird der Jugendclub in  Marzahn tägl ich von bis zu 90 Jugendl ichen besucht, die 
vielfach im Umfeld wohnen und noch n icht straffäl l ig geworden sind. 

I nsgesamt konnten im  ersten Halbjahr 1 996 ca. 80 Jugendl iche von der Pol izei an 
die „Kick"-Sozialarbeiter vermittelt werden. 
Der Altersschwerpunkt d ieser Jugend l ichen l iegt zwischen 1 4  und 1 6  Jahren,  es 
handelt s ich zu ca. 70 % um männl iche und knapp 30 % weib l iche Jugendl iche. Bei 
den von i hnen begangenen Straftaten s ind hauptsächl ich D iebstähle, Sachbeschä
d igungen und Körperverletzungen festzustel len. 
Da „Kick" vor dem Abgleiten von Jugendl ichen in e ine „kr iminel le Karriere" ansetzen 
wi l l ,  s ind l ntensivtäter d ie  Ausnahme, die Mehrzahl  der vermittelten Jugendl ichen hat 
zwischen e in  und fünf Straftaten begangen. 

4 .  Die Zusammenarbeit Pol izei - Sozialarbeit im Rahmen des Projekts 

Als Grundmaxime für die Zusammenarbeit zwischen Pol izeibeamten und Sozialar
beitern g i lt d ie Erkenntnis, daß beide Berufsgruppen bei der Verhi nderung der Ju
genddel inquenz zwar unterschiedl iche Aufgabenbere iche vertreten, aber e in  ge
meinsames Ziel haben:  zu verhi ndern, daß Jugendl iche wieder straffä l l ig werden. 
Die Folge von Straftaten kann n icht a l le in  die Repression sein. Neben der angedroh
ten Sanktion muß straffäl l igen Jugendl ichen, i nsbesondere Erst- und Bagatel ltätern, 
e in Angebot zu einer s innvo l len Freizeitgestaltung, fal ls erforderlich e inhergehend 
mit e iner sozialpädagogischen Betreuung, gemacht werden. 
Die Sozialarbeit muß unmittelbar dort beginnen, wo d ie pol izei l iche Zuständigkeit 
nach Abschluß des Ermitt lungsverfahrens endet. 

Die Grundidee von „Kick" wurde im Verlauf der letzten Jahre von der Sportjugend 
Berl i n  weiterentwickelt, bis die heutige Konzeption entstand .  Wichtig  war in diesem 
Kontext d ie ständige Abstimmung mit der Berl i ner Pol izei und der Senatsverwaltung 
für I nneres.  
Wesentl i ch für den Erfolg des Projekts ist der direkte Kontakt zwischen den pol ize i l i
chen Sachbearbeitern i n  den ört l ichen Pol izeid irektionen und den Sozialarbeitern, 
da d ie  Sachbearbeiter für die Vermitt lung geeigneter Jugendl icher zuständig sind. 
Die Erfahrungen haben gezeigt, daß gerade diese persönl ichen Kontakte dazu bei
tragen, tei lweise noch vorhandene Vorurtei le  auf beiden Seiten abzubauen.  
E ine enge Zusammenarbeit g ibt es weiter im  Bereich der polize i l ichen Fortbi ldung. 
Gemeinsam stel len Pol izeibeamte und Sozialarbeiter das Projekt auf verschiedenen 
Lehrgängen der Pol ize i ,  u .a .  e iner Veranstaltung für Jugendsachbearbeiter der Kri
minalpol izei, vor. 
Auf Anfrage von interessierten Lehrern wurde bereits m it vielen Berl i ner Schulk las
sen über die Gewaltproblemat ik d iskutiert und über d i� Angebote von „Kick" i nfor
miert. 



Diese fun ktionierende Zusammenarbeit ist nur dadurch mögl ich, da die Aufgabenbe
reiche klar abgegrenzt sind und es nicht zu einer Vermischung kommt. 
Die Sozialarbeiter des Projekts geben grundsätzl ich keine personenbezogenen Da
ten und I nformationen an die Pol izei weiter. Die vermitte lnden Sachbearbeiter erhal
ten jedoch ein „ Feedback" , wenn Jugendl iche, die von ihnen vermittelt wurden, An
gebote von „Kick" wahrnehmen. 

5.  Ausblick, Perspektive 

Sicherl ich ist „Kick" n icht „die Lösung" für die Bekämpfung und Verhinderung von 
Jugenddel induenz, jedoch ein Mosaikstein in einem ganzen Feld von Projekten ,  die 
Perspektiven für Kinder und Jugendl iche in  Berl in  schaffen sol len. 
Trotz al ler Schwierigke iten ist es bisher gelungen , die konzeptionel le Zie lsetzung zu 
real isieren und eine Vielzahl von vermittelten Jugendl ichen in d ie Angebote von 
,,Kick" e inzubinden.  
Vom i nhaltl ichen Standpunkt her legen die bislang gemachten positiven Erfahrungen 
eine Ausweitung des Projekts auf weitere Berliner Pol izeidirektionen nahe. 
Es ist geplant, ,,Kick" über die bereits vorhandenen Sportjugendclubs der Sportju
gend Berl i n  in sozialen Brennpunkten weiterer Berl iner Bezirke einzurichten .  

Eckhardt Lazai 
Krim ina lhauptkommissar 
Schwarzspechtweg 45 
1 3505 Berl in  

Thomas Martens 
Dipl .  -Sozia lpädagoge 
Buchenweg 24a 
1 6727 Velten 
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Damit nicht die wenig rationale Behandlung des 
Themas „Kriminalität" noch zu einem größeren 

Problem wird als die Kriminalitätsentwicklung selbst 
muß der polizeilich-publizistische Dramatisierungs
verbund aufgelöst und durch eine seriöse, authen

tische und präventive Kriniinalitätsberichterstattung 
ersetzt werden. 

Aktuelle Situation 

• gesellschaftlich organisierte Ahnungslos igkeit über das , was 
Kriminalstatistiken messen 

• irrationaler und manipulativer Umgang mit 
Kriminalitätsstatistiken 

• Definitions- und Interpretationsmacht der Politik 
• A pparateinteressen/Propaganda/Profi l ierung 
• Überbewertung der PKS als Gradmesser für Kriminal ität 
• objektive Bedrohtheit und subjektive Kriminalitätsangst 

entsprechen sich nicht 
• Täter, Tat und Beute stehen im Mittelpunkt des Interesses 
• Sensationsjournali smuß und reality TV 

Zielvorstellun g 

• Bekanntgabe der PKS durch ein unabhängiges (neutrales) 
Sachverständigengremium mit verstehender Interpretation 

• Ausschluß des Mißbrauchs von PKS-Zahlen 
• PKS nur e in Indikator der Verbrechenswirklichkeit 
• Aufwertung durch polizei-externe Stat isktiken und Daten 
• Verdichtung zur kriminologischen Regionalanalyse 
• Grundrecht der Pressefreiheit setzt Journal ismus zum Wohle 

des Gemeinwesens voraus (Chronistenpfl icht) 
• Opfer, Folgen der Tat und justitiel les Verfahren und die 

Entstehungsbedingungen des konkreten Rechtsbruchs rücken 
in den Mittelpunkt 

3 4 0  
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Führungshandeln und Kommunikation sind nicht 
voneinander zu tren.�en. Eng damit verbunden ist 
au�.h die präventive Offentlichkeitsarbeit vor allem 

nach innen. Will sie authentisch und wahrhaftig sein, 
muß sie die realen Verhältnisse - die Polizeikultur -

widerspiegeln. 

1 

Aktuelle Situation 

• Prävention hat bei Führungskräften keinen Stellenwert 
• Präventionsaktivitäten „lohnen" sich selten 
• Broschüren/Faltblätter und oft überlastete Beratungsstellen 

d ienen der Beruhigung des schlechten Gewissens 
• Bunte-Bilder-Kampagnen ersetzen persönliches Engagement 

Zielvorstellung 

• oberste Priorität für polizeil iche Kriminalitätsvorbeugung 
• Führungshandeln/Personalentscheidungen und Resourcen

einsatz müssen dem entsprechen 
• erst personale und authentische Kommunikation schafft 

Vertrauen 
• Pol izei hat nicht „Präventionsmonopol" aber die Chance, als 

„Präventionsvorbi ld" gelten zu können 
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Ein neues Verständnis von polizeilicher 
Kriminalitätsvorbeugung kann nicht verordnet oder 
angelernt werden .. �s bedarf eines ganz individuellen 
von Einsicht und Uberzeugung und dem Willen und 

der Bereitschaft zur persönlichen Veränderung 
getragenen U mdenkungsprozesses 

Aktuelle Situation 

• fehlender Konsens über S inn und Zweck 
• Anordnungen, Konzepte, Erlasse, Verfügungen 
• großräumige Sichtweise 
• Dispositions- , Interpretations- und Prioris ierungsfreiheit 
• geringer Vernetzungsgrad 

Zielvorstellung 

• Präventionsphilosophie 
• strategische Konzepte (lokale S ichtweise) 
• Überzeugungsarbeit nach innen und außen 
• erlebbare Polizeikultur 
• hoher Vernetzungsgrad 
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Eine konsequente und radikale Veränderung des 
polizeil ichen Aufgabenverständnisses böte die Chance 

ideelle Neuorientierungen zu entwickeln, die eine 
Identifikation 111it dern Beruf wieder attraktiver 

111achen 

1 

Aktuelle S ituation 

• Repression und Gefahrenabwehr 
• Arr,tswalter des Staates (Staatsdiener) 
• Pflicht- und Akzeptanzwerte 
• S trafe . 
• Fremdbestimmung/Fremdverantwortung 
• Unterordnung/Gehorsam 
• ,,Verwalten" 
• Demotivation 

Zielvors te l lung 

• b ürgerorientierte Pol izeiarbeit mit ordnungsstaatl icher 
Funktion (aus dem Volk/für das Volk/durch das Volk) 

• Bürger-Pol izei (S taatsbürger/mündige B ürger) 
• Selhstcntfaltungswcrte 
• Sozial isationsbcdingungen 
• Mit-/Selbstbes t i rnmung, M it-/Selbstverantwortung 
• gemeinsame Zielvereinbarung 
� Gest�_l\en 
• KreaÜvität, Motivation 
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Als maßgeblicher Träger der gesamtgesellschaftlichen 
Kriminalprävention muß sich die Polizei iin Netzwerk 
der öffentlichen Meinungen und Meinungsbildungs

prozesse sozial-strategisch adäquat positionieren 

Aktuelle S it�ation 

• zurückhaltende Außenkommunikation 
(Bürger/Verwaltung/gesellschaftl iche Gruppen/Medien) 

• über den täglichen „Polizeibericht" hinaus reaktiv 
• Gewaltmonopol = Sicherheits-/Präventionsmonopol 

Zielvorstellung 

• offene ,  personale, interaktive und umfassende 
Kommunikation/polizeiliche Kriminalitätsvorbeugung 

• Etablierung als gleichrangiger Partner - mit spezifi scher 
I nformationsverpfl ichtung - im Netzwerk der 
Präventionsträger 



Thema :  Zwischen  Öffen t l i c hke i tsarbe i t  u n d  R e p ress i on : 

P raxis u n d  P e rspekt iven  po l i ze i l i c h e r  Präven t i onsarbe i t  

Vortrag 

von 

M i n i ste r ia l d i r i gen t  J ö rg Z i e rcke 
Le i te r der Po l i ze i abte i l u ng 

im  

I n n e n m i n i ste r i u m  des Landes Sch l eswig -H o lste i n , K i e l  
a n l ä ß l ich  

des  De utschen  P rävent ionstages 1 996 i n  M ü n ste r  



P räven t i onsa rbe i t  zwischen  Öffen t l i ch ke i tsarbe i t  u n d  R e p res

s i o n  - P rävent i o n  sch e i n ba r  e i n gezwängt zwischen  P ressee r

k l ä r u n g e n  u n d  Öffen t l i ch ke i tsve ransta l tu n g e n  d e r  Po l i ze i  e i 

n e rse i ts , d ie das sch l echte Gewissen d e r  Po l i ze i  i m  H i n b l ic k  
a u f  d e n  tatsäc h l i c h  e rre ichten Ste l l enwe rt d e r  P räven t i on  be

ru h i g e n  s o l l e n , u n d  d e r  Haupt l ast de r  K r i m i na l i tätsbekäm p 
f u n g  a n d e re rse i ts ,  d i e  d i e  F ü h ru n g skräfte u nd Vo l l zugsbeam

ten  tagtäg l ic h  scho n  b i s  zu r  G renze  des E rt räg l i c hen  besc h äf 
t i ge n :  Was b l e i bt da  noch an Ze i t  f ü r  po l i ze i l i che  P räven t io n  i n  

d e r  P rax i s ,  wobe i  d as P ro b l e m  d e r  P räven t i on  i m  N achwe i s  i h 

re r Eff iz i e n z  besteh t  u nd gegen  g l e ichze i t i g  pe rmanen t  ste i 

g e n d e  K r i m i n a l i täts raten ko n ku r r i e ren  m u ß .  U nd was b l e i bt i n  

e i n e r  so l chen  S i t uat i on  noch a n  P e rspekt iven fü r zukü n ft i g e  
p o l i ze i l i c h e  P räven t i on?  So i nte rp ret i e re i ch  d i e  I nten t io n  d i e

ses A rbe i tskre ises des  Deutsc h e n  P rävent i o n stages ,  s ich  m it 

d e r  K r i se  d e r  po l i ze i l i c hen  P räven t ionsarbe i t  ause i n anderzu 

s etzen .  I c h  h abe  bewu ßt von  Kr i se gesp rochen , da  d ie  St i m 

m e n ,  d i e  i c h  auch  aus  d e r  Ko m m i ss i on  Vorbeu g e n d e  K r i m i n a
l i täts be kä m pfu n g  g e h ö rt h abe ,  m ö g l i che rwe ise  au f  e i n e  

S i n n k r i se  sch l i e ß e n  l asse n .  

I c h  h a b e  d e n  E i n d ru c k, daß v i e l e  Ve ran two rt l i c h e  f ü r  d i e  p o l i 

ze i l i c h e  P räven t i onsarbe i t  i n  Deu tsch land  i n  d e n  l etzten  zwei 

b i s  d re i  J a h ren  von  d e n  I n i t i at iven u nd Akt iv i täten  auf Län d e r

u n d  B u ndeseben e  z u r  kom m u n a l e n  Kr i m i na l p räven t i on  fö rm

l i c h  ü be r ro l l t wo rde n  s i nd .  Dabe i  we iß  i ch  woh l ,  daß  s i ch  auch  
d i e  Kom m iss i on  Vorbeugende  K r i m i na l i tätsbekä mpfu n g  i n zw i 

sch e n  der  kom m u na l e n  Kr i m i n a l p räven t i on  a n g e n o m m e n  h at .  

A b e r  d e n noc h :  D i e  öffen t l i che  u n d  auch p o l i z e i i nte rne  Auf -
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merksa m ke i t  g i l t  übe rw iegend de r  ko m m u na len  P rävent i on . 
Der  g esamtgese l l sc h aft l i ch  o r i en t i e rte U rsach enansatz 
sch e i n t  i n  besonde re r  We ise  d i e  G renzen po l i ze i l i c he r  P rä

vent i o n s m ö g l i ch ke i ten  aufzuze i g e n .  

Po l i ze i l i c he  P rävent i on  i s t  - ve rha l tensor i en t i e rt ode r s i c he r

h e i tstec h n isch  - i m  G ru ndsatz nach  w ie  vor n u r  a uf d i e  Red u 
z i e ru n g  v o n  Tatge lege n h e i ten , a l so auf Sekund ärp rävent ion ,  

ausg e ri ch te t .  Po l i ze i l i che  P r i märp räve nt ion  i s t  kau m  e rwäh 

n e n swe rt bzw.  j e  nac h  E rwart u ngsansp ruch  auch  n ich t  p rakt i 

z i e rba r .  Neben  den  f rü h e re n  Sachwal tern  po l i z e i l i c h e r  Kr i m i 

n a l p rävent io n haben  s i c h  auf  den  u nte rsch i e d l i chsten  E b e n e n  

Fac h l eute  gefu nde n ,  d i e  s i c h  t iefe rg re i fe nd  m it d e m  P häno
m e n  der  Kr i m i na l p räven t i on  beschäft i gen  oder  z u  beschäft i 
gen b eg i n n e n .  Das g i l t n ich t  n u r  i nte rn  für  d ie  P o l i ze i ,  sondern  
vor  a l l e m  auch f ü r  v i e l e  exte rne Be re i ch e .  D i ese E ntwick l u n g  

i s t  g r u n d sätz l i c h  pos i t i v ,  f ü h rt aber  offens ich t l i c h  zu  d e m  E i n 
d ruck ,  d a ß  s i ch  h i e r  e i n e  u ngeo rdnete D iskuss i o n  e ntw icke l t  

hat ,  d ie  a n  der  po l i ze i l i c h e n  Kr i m i n a l p räven t i on  u n d  i h re n  V e r
antwo rt l i c h e n  vorbe i g e ht .  Anders kan n  ich  jeden fa l l s  d i e  K lage  
d e r  KVK ,  daß  es an e i nem e i n he i t l i c hen  abgest i m mte n k r im i 

n a l p räve nt iven  Se l bstverstä n d n i s  feh l t ,  n ich t  i n te rp ret i e ren . 

D i ese S uc h e  n ach  O r i en t i e ru ng  m u ß  i m  H i n b l i ck  au f  den  g e

samtges e l l schaft l i c hen  P rävent ionsansatz fü r d i e  po l i ze i l i c h e  

P rävent io nsa rbe i t  a u f  e i n  i n teg ratives Gesamtkonzept,  das 
pol ize i l i che  und kom m u na le  Kr i m i na l p rävent ion  vere i nt ,  
ausge r ich tet se i n . I n sbesondere m u ß  dabe i  d ie  p o l i ze i l i che  

K r i m i n a l p räven t i on  im  Spekt rum de r  po l i ze i po l i t i schen  Z ie l vo r

gabe „ I n te n s i v i e ru ng d e r  B ü rge rnähe  u n d  Verstä rk u n g  des  S i -



c h e rh e i ts e m pf i ndens  de r  B ü rge r i n n e n  u n d  B ü rger" g esehen  
werde n .  

Wen n  e s  r i ch t i g  i s t ,  daß d i e  U rsachen  d e r  K r i m i na l i tät d u rc h  

p o l i ze i l i c he  u n d  j ust i t i e l l e  Maßnahmen  n i cht  entsche i dend  ve r
ände rt we rde n  kön n e n ,  dann  m u ß  d i e  po l i ze i l i c he  K r i m i na l p rä

vent i o n ,  d i e  s i ch  im Bewu ßtse i n  der B ü rge r  a ls ü b e rw iegend  
a l l e i n  zustän d i g e  p rofess i one l l e  Antwort u n d  Ve rantwo rt l i c h 

ke i t  f ü r  Kr i m i na l p rävent ion  verankert h at ,  i h re Ro l l e  neu  def i 
n i e re n .  S ie  steh t  sonst auch  den  I n i t i at iven auf  kom m u na le r  

Ebene  im  Wege ,  we i l  man  aus  de r  S i cht  de r  e i gent l i c h  ve rant

wort l i c hen  B ü rg e rm e i ste r beq uem auf d i e  angeb l i c he  A l l e i n 
ve rantwort u n g  de r  Po l i ze i  ve rwe isen  kann .  

W ich t i g  dabe i  i s t  aber ,  daß d i e  Po l i ze i  n i cht  den  E i n d ruck  e r

weckt ,  a l s  wo l l te s i e  s i ch  i h re r  e i genen  Aufgabe de r  po l i ze i l i 
c h e n  K r i m i na l p rävent ion  e nt l ed igen . Z ie l  m u ß  e s  se i n ,  den  

Au fbau  u n d  d i e  Verbesse ru n g  kom m u na le r  Str u ktu re n  im  Be
re i ch  der  W i rtsch aft , des  Soz ia len  u nd der  Ku l tu r i m  H i n b l i ck  
au f  n e u e  Partne rschaften u nd d i e  Vernetz u ng vorhandene r  

D i en ste im  S i n n e  vo n p ri mä rer ,  seku ndärer  u n d  te rt i ä re r  Kr i 

m i na l p rävent ion  auch  d u rc h  d ie  und  m it H i l fe  der  Po l i ze i  zu  
fö rde rn . 

A u s  d i esen  Ü be r l egungen  l e i te i ch  f ü r  d i e  heut ige  pol izei l i 
che  Kri m i na l prävent ion m e h re re Fo l g e ru n g e n  ab :  

1 .  Die  S icherhei tstechn ische Berat u n g  d u rc h  d i e  Po l i ze i  

m u ß  n icht  d as Z ie l  e i n e r  f läche ndeckenden  G esamtve r
sorg u n g  de r  Bevö l ke rung  anst rebe n ,  we i l  d i e  re i n e  Se ra-



t u n g s l e i stu n g  auch d u rch  e i n e  V ie l zah l  p r ivate r ,  oftr,1:a ls  

sogar  fac h kompetentere r U n te rnehmen  g e l e i stet werd e n  
kan n .  Po l i ze i l i c he  Kr i m i n a l p rävent ion  kan n s i c h  au f  d i e  

Da rste l l u n g  der  De l i ktsphänomene ,  auf  d i e  I nfo rmat i o n  

z u m  Standa rd vo n S i che rh e i tstech n i k  u n d  a u f  d e n  Appe l l 

an  d i e  Öffen t l i c h ke i t ,  se l bst i n i t i at iv  zu  werden , m it g e e i g 
n ete r  Werbepsycho log i e  besch rän ke n .  I n sowe i t  z i e ht s i c h  

Po l i ze i  aufg r und  i h res kr i m i n a l p hänomeno log i schen  I n for 

m at i onsvorsp ru nges  vor  v i e l en  anderen  I n st i tut i o nen  

n i ch t  aus  d i esem Fe l d  zu rück ,  sondern  i n i t i i e rt u n d  s e n s i 

b i l i s i e rt das P rävent ionsbewußtse i n  des e i n ze l n en d u rc h  

Öffen t l i c h ke i tsarbe i t .  Öffe n t l i ch ke i tsarbe i t  d e r  Po l i ze i  
m u ß  a l so noch stärker p rofess i ona l i s i e rt we rden ! I n  d i e 

sem S i n n e  so l l te de r  s i che rhe i tstec h n ische  Be rate r d e r  

Po l i ze i  f ü r d e n  B ü rge r  we i te r h i n  a ls  Angebot z u r  Verfü 

g u ng ste h e n . E i n  Ausbau  de r  s i che rhe i tstec h n i sch e n  Be

rat u n g  zu  ,ie i n e m  f lächendeckenden u n d  

hochspez i a l i s i e rten I nstr u m ent macht  abe r  ke i n e n  S i n n .  

V o r  a l l e m  de r  e rfo rde r l i c hen  techn i sche n  S pez ia l i s i e r u n g  
kan n d i e Po l i ze i  n i cht  ge recht  we rden !  

2 .  D i e  verh a l tensor ient ierte P rävent i o n  d u rch  d i e  P o l i z e i  

s uch t  s i ch  best i m mte Z ie l g ru ppen u n d  g i bt Verha l tens 

e m pfe h l u n g e n .  B l oße kog n i t iv  o r i e nt i e rte Appe l l e  o d e r  

g ute Ratsch l äge  auf  Hoch g l anzpap i e r  h aben  n u r  e i n e  be 
g renzte W i rku n g .  Verha l tenso ri en t i e rte P räve nt i on  i m  

S i n n e  d e r  Veränd e ru n g  des  S i che rhe i tsbewu ßtse i n s  k a n n  

n u r  d u rc h  Ü b u n g e n , T ra i n i n g  o d e r  beso n d e re i nd iv i d u e l l e  
Sch u l u ng e rre i ch t  werde n .  D i es kan n  d i e  Po l i ze i  n ac h  

m e i n e r  Ü be rze u g u n g  wed e r  f i nanz ie l l ,  pe rson e l l  noch  



q ua l i tat iv l e i sten .  Das beste Be i sp i e l  i st h i e rfü r d i e  Such t

p räven t io n .  D i e  Po l i ze i  so l l te Suchtp räven t ion  i m  S i n n e  
verh a l ten sve rände rnde r  P rävent ion  n u r  geme i nsam m i t  
exter n e n  p rofess i o n e l l e n  E i n r ich tu ngen  wah rne h m e n .  

I nsbeso n d e re i n  Sch u l e n  m u ß  de r  Le h re r  d i e  pädagog i 
sche  Vo r- u n d  Nach b e re i t ung  gewäh r l e i ste n . 

3 .  Die  po l i ze i l i che Kr i m i na l prävent ion  m u ß  i h re Grenzen 
neu  best i m men .  Sie m u ß  Absch i ed n e h m e n  von e i ne m  
d i e  Po l i ze i  ü b e rfo rd e rnden  Se lbstve rständ n i s !  S i e  m u ß  

i h re R o l l e  a l s  Te i l  d e r  kom m u n al e n  P räven t i on  beg re i fen  
u nd neu  o rdnen . Po l i ze i l i che K r i m i n a l p räve nt io n  i st e i n  

w icht i g e r  Bauste i n  d i eser  kom m u na len  Kri m i na l p rävent i 
on .  S ie  m u ß  s i ch  bewu ßt m it den  F ragen ande re r  Fach 

r i ch tu n g e n  au f  ko m m u n a l e r  Ebene  ve rn etzen ,  
abst i m me n ,  dam i t  po l i ze i l i che  P rävent i onsp ro g ra m m e  
n i ch t  n u r  s i n g u l ä re Ze i tu ngsme ld u ngen  b l e i be n ,  sonde rn  

a l s  kon zept i o n e l l e  Vorbe u g u ngsbe i t räge zu  h oc h ko m p le 

xen K r i m i na l i tätsphänomenen  W i rk u n g  e rze u g e n .  

4 .  Öffent l i c h keitsarbeit  zu r  Kr i m i na lp rävent ion  a u f  re
g iona le r  Ebene i st konzept io n e l l  reg i o na lspez i f i sc h e n  

Rah m e n bed i n g u ng e n  anzu passen .  Das h e i ßt kon kret :  D i e  

T h e m e n  d e r  P räven t i on  auf  B u ndesebene m üssen  st rate
g isch d i e  kom m u na l e n  Vernetzu ngspartn e r  e rken n e n  l as
sen  u n d  reg iona l spez i f i sch  m i t  Lo ka l ko l o r i t  a n g e re i c h e rt 

werd e n .  Be i  de r  P räsentat ion  d i ese r  B u ndesp ro g ramme+  

so l l te n  po l i ze i exte r ne  Ve rantwort l i che  und  reg i o n a l e  I n st i 

tu t ion e n  bete i l i gt we rde n .  U m  e i n  H öchstmaß a n  

I d e nt i f i kat io n  m i t  d i ese r  Aufgabe de r  P räven t i on  zu  e rre i -



che n ,  m ü ssen n atü r l i ch  auch  Po l ize i beamte vor  O rt i n  d i e  
E ra rbe i tu n g  de r  reg i onal spez i f i schen  U msetzungsko n 
zepte e i n gebu nden  we rden . I c h  b i n  davo n fest ü b e rzeugt ,  
daß  dann  d ie  von de r  Bundesebene vorgegebenen  The
men auch effe kt iv  i n  d ie Öffen t l i ch ke i t  g et ragen werd e n .  

Wor i n besteh t  n u n  d e r  umfassende strateg ische  Ansatz d e r  
po l i ze i l i c h e n  K ri m i n a l p räven t ion  a l s  Te i l  d e r  kom m una l en  P rä
vent i o n ,  de r  g l e i c hze i t i g  d i e Oberz i e l e  „S i che rhe i tsgef ü h l  ve r
stärken  u n d  m e h r  B ü rge rnähe  h e rste l l e n" e i n sc h l i eßt? E rg än
zend  füge  i ch  h i nzu , daß auch d ie  repress ive oder  exeku t i ve 
Kompon en te a l s  Te i l st rateg ie  de r  P rävent i o n ,  n at ü r l i c h  n ich t  
a l s  beste  A rt de r  P rävent i o n ,  i n  d i ese Bet rachtu n g  u n be d i n gt 
e i n bezogen  we rden  m u ß .  D ies  i st e i n  w i ch t i ge r  f l a nk i e rende r  
Eff i z i en zfakto r be i  de r  U msetzung  k r i m i na l p rävent ive r  P ro 
j ekte ,  was  h äu f i g  ü be rsehen  wi rd . 

I n  S c h l esw ig -Ho l ste i n  setzen w i r  i n  Zuku nft au f  sog . reg i o
na le  Po l ize ientwi c kl u ngskonzepte,  d i e  den  D i enstste l l e n l e i 
t e r n  m e h r  an  Komp ete nz u n d  Ve rantwortu n g  u n d  meh r  G esta l 
t ungssp i e l raum gebe n .  Das ko mp l exe P rod u kt „S i che rhe i t  u n d  
S i c h e rh e i tsgef ü h l " hat fo l gende  W i rk u ngsfakto ren :  
1 .  Sog .  Sch utzbere i chskonzepte auf de r  Geme i nde- u n d  

Rev ie rebene  m it e i n e m  def i n i e rten h o h e n  Außend i en st
an te i l  der  Po l i ze i  f ü r  bessere Reakt i onsze i ten  im N otfa l l  
u n d  m e h r  P räsenz  a u f  de r  Straße , 

2 .  d e n  bre n n p u n ktor ient ierten E i nsatz von Z iv i l en  Stre i
fenkomm andos der Sch utzpo l i ze i  in  a l l e n  1 5  Po l i ze i i n 
s pekt i o nen  des  Landes ,  



3 .  sog . mobi le Prävent ion  i m  S i n n e  aufsuchende r  P räven 
t i onsarbe i t  an  festgeste l l ten o d e r  vermuteten  Kr i m i na l i 
tätsb re n n p u n kten ,  

4 .  P rävent ions kampagnen ange l e h nt an d i e  Themen  de r  
KVK m i t Vernetzu ngspartne rn a l s  Träge rn soz ia le r Ver

antwortu n g ,  

5 .  Verke h rserz ieh u n g  i n  Sch u l e n  u nd A l ten h e i m e n  d u rc h  
e i n e  I n teg rat ion  v o n  Ve rkeh rsp rävent ion  u nd K r i m i n al p rä
vent ion ,  

6 .  s icherhe i tshe i tstec h n ische u n d  verhaltensor ient ierte  
Beratu n g  m i t  rea l i st i scher  Pe rspekt ive , d i e  s i ch  der  Ef f i 
z i enzp rüf u n g  bewußt ste l l t ,  sowi e 

7 .  Pol izei  a ls  Partner  b e i  de r  f lächendeckenden  E i n r i ch 

t u n g  kom m u na le r  P rävent ion s räte . 

D i ese r  Ansatz m acht  deu t l i c h ,  daß  d i e  Po l i ze i  d i e  po l i ze i l i c h e  

P räven t i on  a l s  Sch utzauftrag beg re i ft und  s i c h  dam i t  u re i ge

nen  B etät i g u n gsfe lde rn ve rstä rkt zuwendet .  Der  Appe l l  z u r  

ko m m u na len  Kr i m i n al p räve nt ion  m i t  d e r  Ve rantwortu n g  des  

B ü rg e rm e i st e rs kan n  dah e r  n icht  a l s  Wegsch i eben  e i g e n e r  

Ve rantwo rt l i c h ke i t  gedeutet we rden . Po l i ze i l i che  P rävent i o n  

w i rd dabe i  z u m w icht i gen  Bauste i n  d e r  kom m u n a l e n  ( reg i o n a
l e n )  K r i m i na l p rävent io n .  

Sch l eswig - H o l ste i n  h at dahe r  i m  J a n u a r  1 996 e i n e n  E r l aß  a n  
a l l e  B e h ö rd e n  u n d  D ienstste l l en d e r  Landespo l i ze i  h e rausge

geben  m i t  d e m  Z ie l ,  den  Ste l l enwert de r  Kri m i n a l p rävent ion  i m  
Spekt ru m d e r  po l i ze i l i c hen  Aufgaben  deu t l i ch  z u  e r höhen . I m  

H i nb l i ck  au f  d i e  G rundst rateg i e  i s t  h e rvorgehoben  wo rden , 

daß  b i s h e ri g e  Kri m i na l p räve nt i on  s i ch  i m  wesent l i c hen  au f  d i e  



g e n e ra l - u nd  spez ia l p rävent ive W i rkung  de r  St rafverfo l g u n g  

d u rc h  Po l i ze i  u n d  J u st iz  e rst reckt u n d  auf  d i e  Vo rbeuge- u n d  

Be ratu ngspf l i ch t  d e r  Po l i ze i  sowie auf  u n i fo r m i e rte P räsen z  
abste l l t .  

T rotz a l l e r  l n tens iv i e r ungsmaßnahmen  i n  d i esen  Be re i chen  

da rf n i c h t  verkannt we rden , daß d i ese M a ß n a h m e n  l etzt l i c h  
n ic h t  g e e i g n et s i nd ,  d i e  u ntersc h ied l i chen  U rsachen  f ü r  v i e l 

fä l t i g e  K r i m i na l i tätsfo rmen  zu bese i t i gen . Se l bstkr i t i sch  haben  
w i r  i n  d i esem E rl aß desha l b  angemerkt , daß  s i ch  d i e  Po l ize i  

d e r  M ö g l i c h ke i ten  u nd G re nzen i h re r  po l i ze i l i c hen  P räven 

t i o n s m a ß n a h m e n  bewußt se i n  m u ß .  I ch  füge  h i n z u :  noch  be 

wußte r werden  m u ß !  Das  E rwecke n überhöh te r  P rävent i o ns 

erwart u n g e n  i n  de r  Öffen t l i c hke i t ,  an  de re n  E rg e b n issen  d i e  

Po l i ze i  g emessen  w i rd ,  kan n  i h re r  fach l i c hen  G l aubwü rd i g ke i t 

n u r  Schaden  zufüge n .  D i e  b i s h e r i ge  K ri m i na l p räven t i on  m u ß  

d a h e r  d u rc h  e i n e  n e u e  P räven t i onsst rateg ie  e rg änzt u n d  u n

terstützt we rden , d i e  auf  U rsac h e n reduz i e r u n g  ausge r ich tet 

is t  u nd d u rch  gesamtgese l l sc h aft l i c he  Maßn a h m e n  p ri mä r- ,  
seku n d är- u nd te rt i ä rp rävent iver  A rt u mgesetzt w i rd .  

Fü r d i e  po l i ze i l i che  K ri m i na l p räven t i on  i s t  desha l b  festge l eg t  

wo rd e n ,  daß d i e  Landespo l ize i  Sch leswi g - H o l ste i n  d i e  b u n

dese i n h e i t l i c hen  Maßnah men  des  po l i ze i l i c hen  Vorbe u g u n gs

p ro g ra m m s  öffent l i c h ke i tswi rksam u mzusetzen  h at u nd gg f .  

um  a kt u e l l e  o rtsspez i f i sche  E rke n nt n i sse u n d  H i nwe ise  e rgän 

ze n m u ß .  Da rübe r  h i naus  g re i fe n w i r  an laß bezogene  u n d  an 

laß u n ab hä n g i ge e i g e n e  P rävent i o n s i n i t i at ive n ,  i n sbeson d e re 
auf  reg i o n a l e r  E ben e ,  auf .  G l e ichze i t i g  w i rd da rauf  h i n gewi e

se n ,  daß  bü rgernahe  Vorbeug u n gs- u nd B e ratu n gstät i g ke i t  



d i e  A ufgabe a l l e r  Po l ize i beamten und  Po l i ze i beamt i n n e n  i s t  

und  n ich t  n u r  von wen i gen  S pez i a l i ste n !  Neben der  sog .  mob i 
l e n  P räven t i onsarbe i t ,  d i e  i c h  m i t  dem St ichwo rt „au fsuchende  

P räve n t ionsarb e i t "  be re i ts sk izz i e rt h abe , so l l  abe r auch  d i e  

Ve rkeh rse rz i e h u n g  a l s  i nteg rat ive r A nsatz e i ne r  stärke ren  

Ve rkn ü pfu n g  von  po l i ze i l ic h e n  Maßnahmen  d e r  Ve rkeh rse r

z i e h u n g  u n d  de r  K r i m i na l p räve nt ion  e i ng eb racht  werd e n .  

D e r  E rl aß  s i e h t  vor ,  d a ß  das Landeskri m i n a lamt  Zen t ra ls te l l e  
f ü r  d i e  po l i ze i l i c h e  K r i m i na l p rävent ion  i s t .  Jedes P räven t i ons 
p rog ram m des  B u ndes  so l l  d u rch  das  Landeskr i m i n a lamt  m i t  
d e n  B e h ö rden  u nd D i e n stste l l e n  d e r  Po l i ze i  zusätz l i c h  aufbe

re i tet werde n .  Be i  den  v ie r  Po l i ze id i re kt i onen  w i rd d ie  Aufgabe  
,, E n tw ickl u n g  u nd U msetzung  von  P räve nt ionskonzepten"  ve r

an ke rt .  E ntsche i dend  i st aber ,  daß  be i  a l l e n  1 5  P o l i z e i i n spek
t i o n e n  d i e  Le i te r i n n e n  u n d  Le i te r d e r  I nspekt ion e n  p e r  E rl aß 

f ü r  d i e  Wah rne h m u n g  d e r  Aufgaben d e r  po l i ze i l ic h e n  K ri m i n a l 

p räven t ion  i n  i h re m  B ez i rk ve ran twort l i ch  gemach t  we rd e n .  

Dazu hat e i n  B eamte r d e s  höhe re n  D i e n stes d i e  A n g e l egen 
h e i ten  d e r  po l i ze i l i c h e n  Kr i m i na l p rävent ion  i m  Bez i rk  d e r  I n 
spekt i on  z u  koo rd i n i e re n  u n d  s i ch  zu r D u rchfü h ru n g  d e r  P rä

ven t ionsaufgaben  e i n es P rävent i onsbeauf t ragte n des gehobe

nen  D i e nstes zu  bed i e n e n .  Jede Po l i z e i i nspekt i on  h at e i n e n  
P räven t i onsbeauft ragten z u  benen n e n .  Auf  d e r  E b e n e  d e r  Po

l i ze i rev i e re und  Po l i ze i stat i onen  w i rd d ie  Aufgabe  der  po l i ze i l i 
c h e n  K r i m i n a l p räven t ion  den  Le i tern  ü b e rt rag e n .  P rävent io n 

is t  auch  au f  d e r  Rev i e r- u nd Stat i onsebene  C hefsach e .  

D i es e  I nst i t u t io n a l i s i e ru n g  po l i ze i l i c h e r  P räven t i on  b e i  a l l e n  

D i e n stste l l e n  de r  Landespo l ize i  so l l  dazu  füh re n ,  daß  d i e  P rä-



vent i o n s p ro g ra m m e  des B u ndes ,  ange re i che rt i m  R a h m e n  d e r  
Bete i l i g u n g  d u rch  reg iona le  Aspekte , m i t h öchstm ö g l i c h e r  

Eff iz i enz  i m  R a h m e n  e igenvera'ntwo rtl i ch  gestal tete r Öffe nt

l i c h ke i tsa rbe i t  an d i e  B ü rg e ri n nen  u nd B ü rg e r  h e rang et rage n  

werd e n .  W ich t i g  i st der  i nteg rative ·Ansatz vo n mob i l e r  P rä

vent i o nsa rbe i t ,  Ve rkeh rse rz i e h u ngsarbe i t ,  Sch utzbe re ic h s

u n d  P räsenzst re i fentät i g ke i t sowie i n  Verb i n d u n g  m i t kom m u
na len  k ri m i na l p rävent iven Räten .  Wi r streben  a lso  konzept io 

n e l l e  u nd p e rso n e l l e  B ü n d e l u n g e n  und  Ve rnetz u n g e n  a n .  

I n  Sch l eswig - H o lste i n  i st m i t d e r  G rü n d u n g  des Landes- R ates 

für  Kr i m i n a l i tätsve rhü tu n g  im Oktober  1 990  der  Weg besch r i t 

ten wo rd e n ,  K r i m i na l p räven t i on  n icht  n u r  a ls Aufgabe von Po

l i ze i  u nd J u st iz  zu b et rachte n ,  sonde rn  gesamtgese l l sc h aftl i 
c h e  A n st re n g u ng e n  z u r  Verhü tu n g  von K ri m i na l i tät z u  u nter

n e h m e n .  Be i m  Vora n b r i ng e n  d i ese r  e rgänzenden  P räve n 

t i onsst rateg i e  kom mt de r  Landespo l i ze i  e i n e  w icht i g e  i mp u ls 
gebende  Fu n kt i on  z u .  

I n  e i n e m  zwe i ten  Te i l des E r l asses werd e n  desha lb  d i e  A ufga
ben  der  Landes p o l i ze i  im H i n b l i ck auf g esamtgese l l schaft l i c h e  

K r i m i n a l i tätsve rh ütu ng  i m  ko m m u na len  B e re ich  s o  def i n i e rt :  

D i e  B e h ö rd e n  u nd D i enstste l l e n  d e r  Landespo l ize i  i n fo rm ie re n  

G e s p räch s p a rt n e r  auf  kom m u n ale r  Ebene  ü b e r  Z i e l e ,  I n ha l te , 

Organ i sat i o n s- u n d  U msetzu ngsmög l i c hke i ten  g esamtgese l l 
schaft l i c he r  K r i m i na l i tätsve r h ütu n g .  Darü b e r  h i n aus  so l l e n  d i e  

Le i te r i n n e n  u n d  Le i te r  d e r  Po l i ze i i nspekt i o n e n ,  Po l i ze i rev i e re 

u nd Po l ize istat i o n e n  i m  kom m u na len  B e re ich  I n i t i at iven  zu r 

Fö rd e r u n g  g esamtgese l l sch aft l i che r  K r i m i n a l i tätsve rh ütu n g  

e rg re i fe n .  S i e  pf l e g e n  dazu e i n e n  reg e l m äß i g e n  I n fo rmat i ons 

austa u sch  m it po l i ze iexte r nen  Behö rd e n  und  I n st i tu t i o n e n ,  



i n s beso n d e re den  Sch u l - ,  Jugend - u n d  Soz ia l behö rden sow ie  
den  J ugenddezernenten  de r  Staatsanwaltschaft .  G e me i nsame 

fac h s pez i f i sche  Fo rtb i l d u n gsve ransta l tu ngen  auf  reg i ona l e r  

E b e n e  s o l l e n  d i e  Vernetz u n g  a l l e r  Bete i l i g ten fö rde r n .  D i e  Po

l i ze i so l l  im Rahmen  der  K ri m i na l i tätsve rh ütu n g ,  d ie  a ls  ko m
m u n a l e r  P l a n u ngsgegen stand angese hen  w i rd ,  e i n e  zunäc h st 

i nfo r m i e re n d e  u nd werbende Ro l le  übe rneh men . Dar i n w i rd 
d i e  ö rt l i c he  Po l i ze i  von de r  Geschäftsf ü h r u n g  des  Landes- R a

tes f ü r  K ri m i na l i tätsve rh ütu n g  u nte rstützt .  I m  Fa l l e  kom m u na

l e r  G rü n d u n gsakt iv i täten f ü r  ko m m u n ale  Räte so l l  d i e  Po l i ze i  
i n i t i i e rend  u nd koope rat iv  tät i g  we rd e n ,  n ich t  abe r  d o m i n i e

ren d ,  n ich t  federfü h re n d .  D i e  M i tarbe i t  de r  Po l i ze i beamten vo r  
O rt i n  d e n  A rbe i tsg ruppen  kom m u n a l e r  Räte f ü r  K r i m i na l i täts

ve r hü t ung  w i rd im E r laß ausd rück l i ch  a ls wünsche nswe rt be 
ze i chn et .  

I nzwi sc h e n  h aben w i r  i n  Sch l eswig -Ho ls te i n  25  ko m m u na l e  

k r i m i na l p räve nt ive Räte m i t  e i n e r  V i e l zah l von  Arbe i tsg r uppen  
g e g rü ndet .  A l l e  Räte s i n d  an d i e  B ü rge rme iste r d i rekt ange
b u n d e n .  I n  fast a l l e n  Räten h aben  s i ch  Po l i ze i beamte b i s h e r  

bete i l i g t .  D i e  G rü n d u n g  we i te re r  Räte steh t  i n  Sch lesw ig -Ho l 

ste i n  bevo r .  W i r  werden d i ese Akt iv itäten we i ter  ve rstärke n ,  

i nd e m  w i r d o rt ,  wo B ü rge rme iste r  n ich t  s o  l e ich t  z u  ü b e rzeu 

g e n  s i n d ,  d i e  Betroffe n h e i t d u rch K r i m i n a l i tätse n tw ick l u n g  

a u s n utze n ,  u m  ü b e r  po l i ze i l i che  I n i t i at ive I nst i tut i o n e n  ode r  

Ve rantwo rt l i c h e  zu  gewi n n e n ,  d i e  be re i t  s i nd ,  s i ch  m i t  dem 

K r i m i n a l i tätsphänomen  auf  reg ion a le r Ebene  zu  beschäft i g e n .  

I c h  e rwarte a u s  d i ese r  z u n ächst  o h n e  B ü rge rme iste r  e n tw i k

ke l ten  Ve rnetzu n g ,  daß es n u r  e i n e  F rage de r  Ze i t  s e i n  w i rd ,  

wan n  e i n e  G eme i nde  oder  Stadt d i e  Fede rfüh ru ng se l bst  



ü be rn e h m e n  w i rd .  Attrakt iv  w i rd d ies  desha lb  se i n ,  we i l  w i r 

n e b e n  d e m  Landes-R at fü r Kr i m i na l i tätsve rh ütu ng  e i n e n  Fö r

d e rve re i n  z u r  Kr i m i na l i tätsve rh ütu n g  g e g rü ndet habe n ,  d e r  a l s  

g e m e i n n ütz i ge  E i n r ichtu ng  S penden  samme l t  u nd Sponso re n  

gewi n nt ,  u m  reg i ona le  P rojekte f i nanz i e l l  u nterstützen  z u  kön 

n e n .  

Lassen  S i e  m ich  i m  H i n b l i ck auf  d i ese P rävent io ns p h i l osoph i e  

fo l g e ndes  n och e i n m a l deu t l i ch  h e rvo rhebe n :  N ach m e i n e r  

Vo rste l l u ng so l l  s i ch  Po l i ze i  a u f  a l l e n  Fe l d e rn d e l i kt i sche r , 
o pfe ro r i en t i e rte r ode r  täte ro r i en t i e rte r  P räve nt i o n  stärke r au f  

d ie  R o l l e  des  I n i t i ato rs u nd I n fo rm at i onsgebers aufg r u n d  p o l i 

ze i l i c h e r  E rken ntn isse besc h ränken u n d  d i es a l s  sekto ra l e n  

B e i t rag  o h ne Ansp ruch  auf G anzhe it l i c hke i t  i m  S i n ne von U r

sac h e n bese i t i g u n g  ve rstehen . Po l i ze i  so l l  Öffen t l i c h ke i t  u nd 

zustä n d i ge I nst i tu t i o n e n  d u rch I nfo rmat i onen  i n  d ie Lage ve r

setze n ,  s i ch  e i n  e i g e n es B i l d  vo n den  N otwe n d i g ke i ten  d e r  

K r i m i n a l p räve nt i o n  zu  m ac h e n .  U nser  Motto h e i ßt dahe r :  I n i t i 

i e re n ,  I nfo r m i e ren  u nd Koope r i e re n - w i r wo l le n  a b e r  n ic ht d i e  

P räve n t i onsa rbe i t  a u f  ko m m u na le r  Ebene  dom i n i e ren !  W i r  

m üssen  d a h e r  u n se re Po l i ze i beamten u n d  Po l i ze i beamt i n n e n  

i n  d e r  Aus- u n d  Fo rtb i l d u n g  m i t d e r  K r i m i n a l p räven t i on  i n te n 
s i v  ve rt raut  m ach e n .  Po l i ze i  m u ß  n icht  übe ra l l m i tw i rke n ,  i ns 

beson d e re n i cht  a l le  n u r  mög l ichen  I nfo rmat i onen  sam m e l n ,  

d i e  b e i  ande ren  Behö rden  u n d  D i enstste l l e n  vo rhanden  s i n d .  

P o l i ze i  so l l  d e n  G edan ke n  d e r  Vernetz u n g  u n d  Kooperat i o n  

b e i  a n d e re n  d u rch den  Transport i h re r e i g e n e n  E rfah ru n gen  

und  E rken ntn isse förd e rn ! 

�: h t"/ 
, __ ·, {> ' 1 



I n  Ze i te n ,  i n  d e n e n  d i e  öffen t l i chen  Kassen  wen i g  S p i e l ra u m  
lassen ,  kom m t  e s  seh r da rauf  a n ,  d i e  vorh andenen  Res
sou rcen  so effekt iv  w ie  m ö g l ich  e i nzusetze n .  U nd ich  füge  
h i nzu : P o l ize i l i c he  P räven t i onsarbe i t  auf  Landesebene  m u ß  
auch  den  Pe rson a l koste nan te i l ,  de r  i m m e r  so l e i ch t  vergessen  

w i rd ,  i n  d ie  E ff i z i enzübe r leg u ngen  e i n bez i ehen . Fe rn e r  m u ß  

P räven t i onsa rbe i t  auch Le i s tungskr i te r i u m  i n  de r  B e u rte i l u n g  

d e r  Vo l l zugsbeamt i n n e n  u n d  -beamte n se i n .  D i enstste l l e n l e i 
te r m üssen  w i sse n ,  daß s i c h  P rävent ionsarbe i t  l o h n t ,  we i l  d i es 
auch  au f  d i e  Pe rsona lzute i l u ng angerec h n et w i rd .  Vor  a l l e m  
abe r  e rsc h e i nt m i r  w icht i g ,  d a ß  a u f  de r  Ebene  de r  Po l i ze i i n 

spekt i onen  u nd Po l i ze i rev i e re u nd Po l i ze i stat i onen  Z i e lve re i n 

ba ru n g e n  g e m e i n sam von d e n  D i enstste l l e n l e i te r n  u nd M i ta r
be i te rn  e rarbe itet werden , u m  d i e  Mög l i c hke i te n d e r  p o l i ze i l i 

c h e n  P räven t i on  effekt iv  zu  n utze n .  

zusam menfassend ste l l e  i c h  fest :  

P o l ize i l i c he  P räve nt ionsarbe i t  m u ß  s i ch i n  der P raxi s  ko nzen

t r i e re n  au f  p rofess i one l l e  reg iona le  Öffen t l i chke i tsarb e i t ,  I n 
te ns i v i e r ung  d e r  I nfo rmat io n sverm itt l u n g  z u r  K r i m i na l i tätsent

w ick l u n g  u n d  zu  p rävent iven  G egen maßna h m e n ,  auf ange
paßte s i che rhe i tstec h n i sche  Be ratu n g ,  auf  mob i l e/aufsu 

chende  P räven t i onsarbe i t  i n  B re n n p u n ktbere ic h e n ,  au f  i nte

g rat iv  ausger ic htete Ve rke h rsp räve nt ion  sowi e auf I n i t i at i ven  

zu r Ve rnetz u n g  de r  fü r den  Be re ich  de r  P r i märp räven t i on  o ri 
g i n ä r  Ve rantwort l i c hen  u n d  s i ch  d a m i t  se l bst a l s  i nteg rat i ve r  

B estan dte i l  kom m u na le r  P rävent i o n  begre i fe n !  
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Prof . D r .  Schwind 

Meine  Damen und  Herren ,  w i r  kommen jetzt zu r  Diskussionsveranstaltung des 
Nach mittages .  Das Thema he ißt:  Koord i nat ion und Kooperation in der Kr im ina l
p rävent ion - wie geht es weiter? 

Vie l le icht ka nn ich e inen kle ine n  E instieg versuchen,  der u nser Thema etwas 
vorst ruktu r iert .  Ich habe das Thema schon gena n nt :  Koord inat ion u nd Kooperat ion 
i n  der Kr im ina lprävent ion - wie geht es weite r?  

Was i s t  denn e igent l ich Kr im ina lprävention?  

Herkömml ich wi rd u ntersch ieden zwischen pr imärer, sekundärer u nd tert iärer 
Kr imina lprävention . 
Die P r imä r-Kr im ina lp rävention versucht, d ie Wurzeln  soz ia labweichenden Verha l
tens zu bekämpfe n .  D ie  sekundäre Prävention setzt auf  Absch reckung u nd 
Beratung der  Bürger,  Abschreckung der potentiel len Täter ,  Beratun g  der potent ie l 
len O pfer .  D ie tert iäre Prävent ion hat d ie Rückfa l lbekämpfung zum Zie l . 
Stichwort :  D ivers ion,  Resozia l is ierungsvol lzug,  Entlassenenh i lfe, Alternativen z u r  
Strafe . 

Wa rum beschäft igen wir  u ns i n  Eu ropa zunehmend mit Prävention?  

Nicht n u r  d ie Deutschen,  sondern beispielsweise d ie Skand inavier haben i n  den 
letzten Jahren sehr g roße Präventionsanstrengu ngen unternomme n .  Ü beral l  setzt 
s ich d ie Erkenntnis d urch ,  daß d ie  Pol izei a l le in m it den ste igenden Kr imina l i täts
zah len,  dem zunehmenden Bed rohtheitsgefüh l  der  Bevölkerung n icht fert ig wi rd , 
u nd d ie gemeinsame Erkenntnis,  daß d ie  Kr im ina l itätsbekämpfung ,  i nsbesondere 
d ie  Pr imär-Prävent ion,  e ine gesamtgese l lschaft l iche Aufgabe ist .  Desha lb haben 
s ich  ü bera l l  i n  den Ländern,  a uch i n  Deutsch land , Präventionsvere i ne auf  ört l icher 
E bene oder entsprechende Arbeitskreise u nd auf  Landesebene - Schleswig
Holste i n  g i ng  voran - entsprechende Räte für  Verbrechensverhütung gebi ldet.  

Frage: I st das e igent l ich eine neue Idee, die kommunale Kr im ina lprävent ion?  
Es  i s t  natür l ich keine  neue Idee , denn  de r  Soz ia ldezernent, de r  J ugendamtsle iter ,  
der  Ausländerbeauftragte haben a l le  schon i n  vergangenen Jahre n  u nter den Vor
zeichen der Soz ia lpol i t ik Prävent ion betr iebe n .  



Was ist nun  neu an  d ieser I dee ? 
Neu ist e inmal der ressortü berg re i fende Ansatz . Daß au f  der  Verwaltungsebene 
a l le  zusammenarbeiten ,  sich an  e inen Tisch setzen .  Neu ist auch die I nstitutional i 
s ierung in Form e ines Vereins ,  beispie lsweise auf  ört l icher Ebene .  
I n  der  Nähe von Münster ,  Osnabrück,  haben wi r  gerade am 1 8 . Ma i  e inen solchen 
Präventionsvere in  aus der Taufe gehoben, und d ie Senator in ,  Frau Pohl-Laukamp,  
hat  bereits i n  Lübeck e in i nteressantes Mode l l  seit e in igen  Jahren  mit Erfolg 
betr ieben .  'vVir haben  uns damit auch schon heute morgen beschäft igt .  Neu ist 
a uch d ie  Bürgerbete i l i gung .  
Stichwort:  Gesamtgesel lschaft l iche Aufgabe.  Prävent ion a l s  vornehmste Bürger
meisterpf l icht,  kann man übera l l  nach lesen .  Auch da rüber werden wir  u ns hier 
s icher l ich unterha lten müssen .  
Was kann man  ö rt l ich tun ?  
I c h  wi l l  n u r  e i n  paar Beispiele nennen ,  damit  Sie a uch wissen ,  was da s o  gemacht 
wird . 
Der Ausbau der Erz iehungsberatun g  z u m  Beispie l .  Wir  haben  kei ne Beratungs
ste l len für  E ltern , deren K inder straffä l l ig werden . Auch da muß Kompetenz ent
wickelt werden .  Das können auch d ie vorhandenen Beratungsstel len  ü bernehmen . 
Suchtberatung  beispie lsweise . Vermitt lung von Patenomas wird i n  Hamburg u nd 
Heide lberg mit E rfol g  betr ieben .  Das heißt,  r üst ige O mas und Opas a us den  
Altenhe imen werden  vermittelt a n  a l le inerz iehende Elternte i le  oder  a n  Eltern mit 
mehreren Kindern.  Das fun kt ion ie rt und kostet den Staat gar n ichts . Oder Aufbau 
von Nachbarschaftsh i l fe .  Ur laubsprävention .  Oder beispie lsweise e in  Ste l lenbasar 
in den ört l ichen Zeitungen . Übe rbetr ieb l iche Ausb i ldungen,  Berufs in fo rmation 
d urch d ie o rtsansässigen Firmen .  Und schl ießl ich Schu lprävention .  Schu lprävention 
ist e i n  g uter E instieg ;  zur  Schu le  gehen müssen a l le .  

I ch  w i l l  S ie  h ier  i m  Pod ium mit  e i n igen  kurzen H inweisen auf  das  ei nstim men ,  was 
wir  heute morgen schon vorgetragen  bekommen haben aus den A rbeitsgruppe n :  
Der Arbeitskreis 1 hat darauf h i ngewiesen ,  daß  m a n  i n  d e r  O rgan isation der  
Prävent ion i m  Aus land schon weiter i s t  a ls h ier .  Beisp ie le :  Schweden ,  Dänemark, 
Fran kreich ,  N ieder lande,  G roßbr ita nn ien . 
Der Arbeitskreis 2 hat zum Beisp ie l  auf  d ie  Veränderungen,  d ie Veröd u ng der 
I nnenstädte h i ngewiesen und d ie F l ucht aus der  I n nenstadt nach a u ßen  i n  Vor
städte ohne I n frastruktur .  Wer n icht weiß, was da gesch ieht,  kann das Buch 
"Ch r istane F. - Wir K inder vorn Bahnhof Zoo" lesen . K inder ,  d ie so au fwachsen 
müssen ,  entwicke l n  s ich n icht sozia l  norma l .  
D e r  Arbeitskreis 3 hat untersucht, daß  d e r  Standort Deutsch land ,  d i e  G üte des 
Standorts Deutsch land ,  auch etwas zu  tun hat mit der  Sicherheit  in u nserem 
lande .  
Der Arbe itskre is 4 hat  sich m i t  der  Schu lp rävention beschäftigt u nd d ie  ungün
st igen Rah menbed i n u ngen der Sch u le hervorgehobe n . Zu große Sch u len ,  große 
Anonymität . Zu große Klassen ,  d i e  Leh rer können  sich n icht u m  d ie  e inze lnen 
Schü le r  kümmern . Junge Lehrer werden n icht mehr  e ingeste l l t .  



Der Arbeitskreis 5 hat konkrete Präventionsprojekte vorgeste l l t .  Und insbesondere 
auch dara uf h ingewiesen ,  daß wir Freizeitprobleme habe n .  Wir se l ber wissen oft 
n icht meh r, was wir mit u nserer Freizeit an fangen sol le n .  Wenn wir i n  Ur laub 
fah ren ,  benutzen wir  Ani mateu re bzw.  s ie werden u ns vorgesetzt, wei l  wir  selbst 
n icht mehr genau wissen ,  was wir e igent l ich tun sol len .  U nd d ie  Kids s itzen auf  
der Straße . Wir sparen i m  kommu na len Bere ic h .  Wir müssen sparen ,  aber  Frage : 
Sparen wir  eventuel l  u nsere Jugend kaputt? Können wir  das vera ntworten ?  Ist das 
im S inne d es Generationenvertrages? 
Der Freize itwissenschaft ler Opaschowski hat gefragt :  Ist Kr imina l ität n icht a uc h  
e ine Freizeitbeschäft igung?  K lauen macht Spaß. Gewalt hebt d a s  Selbstwertge
füh l .  
Und sch l ießl ich hat der  Arbeitskreis 6 s ich mit der pol ize i l ichen Prävention be
schäft igt .  Wir haben h ier  vorgetragen bekommen, daß s ich nu r  0,9 % der Pol izei
beamten i n  Bayern beispie lsweise mit  Präventionsaufgaben beschäft ige n .  Dabei 
hat d ie Pol i ze i  relat iv früh die Prävention erkannt . Das Bundeskrimina lamt hat 
entsprechende Tagungen schon in den 70er Jahren d u rchgefüh rt .  Deswegen ist 
es s innvo l l ,  daß wir  u ns h ier i n  der Führungsakademie t reffen ,  u m  das a uch 
anzuerkennen ,  daß d ie  Pol izei  schon sovie l  Vor le istu n g  erbracht hat  i n  d iesem 
Bere ic h .  

Fünf d i rekte Fragen an d a s  Pod i u m :  

1 .  Frage : 

M üssen wir  mehr für  d ie Prävent ion,  i nsbesondere für d ie  Pr imärprävention tun a ls  
b isher? 

2.  Frage : 

M u ß  d ie Prävention mehr a ls bisher koord i n iert werden?  Etwa nach a us länd ischem 
Vorb i l d?  D ie euro päische Union fordert e inen d reistufigen Aufbau .  Wie stehen Sie 
dazu?  

3 .  Frage : 

Handelt  es s ich auch nach I h rer Meinung  um e ine gesamtgesel lschaft l iche Auf
gabe, oder  haben d ie Städtevertreter das Gefüh l ,  daß  Sie h ie r  e ine Aufgabe ü ber
fäl lt , für d ie e igent l ich der  Staat z uständ ig  wäre? 

4. Frage : 

Übera l l  sch ießen Ortsvereine ,  Präventionsvereine hoch ,  wie stehen Sie zur  
kommuna len Kr imina lprävention ( Pro u nd Contra ) ?  



5 .  Frage:  

Die Pr imärprävention setzt Forschung voraus, u nd das ist auch e ine Frage an 
Vertreter der Bundesreg ieru ng :  vVi rd d ie Forschung i n  Zukunft ausgebaut oder 
abgebaut werden? Ich frage das deshalb ,  wei l  d ie  F inanzmin ister d ie Kr imi
nologische Zentralstelle e insparen wol le n .  Ich würde das für e inen Schr itt nach 
h inten halten . E ine fa lsche Entscheid u n g .  Werden eventuel l  der I n nenmin ister und 
der J ustizmin ister s ich dem entgegenstel len? 

Jetzt darf ich b itten ,  daß Sie I h re Statements vortrage n .  

Abgeordneter Schlauch 

Ich b i n  h ie r  e ingeladen a ls Vertreter des I nnenausschusses, müßte e igent l ich al le 
Parteien vertreten ,  was mir a ls Opposit ionspol it iker  natür l ich etwas schwer fä llt . 
Ich b i tte Sie deshalb zu  entschu ld igen ,  wen n  ab  u nd zu d ie Opposit ionsbr i l le 
oder -farbe du rchsch immert. Ich müßte h ier mehr tun, wen n  ich d ies a us Sicht des 
I nnenausschusses beantworten wi l l ;  dann  muß ich sagen, ich g laube ,  der I n nen
ausschuß  muß sich erst e inmal  ü berha upt damit beschäft igen u nd d ie Frage der 
Prävent ion mit in das Bl ickfeld der  Kr iminalpol i t ik rücken,  wei l  ( meine persön l iche 
Wertung und Beobachtun g  i n  d iesem I nnenausschuß) d ie  Repression dort natür l ich 
an  vorderster Stel le steht und  d ie Prävent ion i m  G ru nde genommen als Beiwerk 
i mmer m itbehandelt wird , zu  der man s ich bekennt, d ie man aber begr iffl ich n icht 
ausfül lt .  D ies hat natürl ich auch damit zu  tun,  daß Kr im inalprävent ion e igentl ich 
e ine Aufgabe ist, d ie von den Trägern und Netzen ,  so wie das auch schon gesch i l 
dert  ist, vor  Ort am besten entwickelt u nd auch rea l is iert werden kan n  und der 
Bundestag und der I nnenausschuß  davon z ieml ich weit weg ist .  Es müssen 
örtl iche Versch iedenheiten etc . mitberücksichtigt werden ,  und d ies hc;!t a uch damit  
zu tun ,  daß  (wie ich es e rlebe) Kr imina lprävent ion sehr gern in  den  Soz ia lbereich 
abgeschoben wird . Wen n  ich mir d ie Drogenproblematik anschaue,  d ie wird in 
erster L in ie im Sozial- und Gesund heitsaussch uß behandelt, d . h .  es findet jeden
fal ls im par lamentarischen Bereich sehr  wen ig  Vernetz u ng oder Koord i nation statt . 
Meiner persönl ichen Mei nung  nach sol lten aber Prävent ion und Repress ion e igent
l ich aus e i ner Hand entwickelt werden,  u m  den Bl ick dafür z u  schärfen ,  d a ß  Prä
vention in manchen Bereichen erfolgre icher sein kan n  als Repression, und u m  den 
B l ick dafür zu  schärfen ,  daß  E ingr iffe i n  Fre iheitsrechte eben d ie u l t ima rat io 
ble iben u nd n icht zur proxi ma rat io werden,  wie das a us meiner Sicht in der  Kr i rn i
nalpol i t ik der  Gegenwart doch häuf ig der  Fa l l  i st .  Kr imina lprävent ion wird auch 
i mmer e i n  Stück weit i n  den Ruch der Verh inderung effektiver pol ize i l icher Arbeit 
geste l lt ,  jedenfal ls i n  den Diskussionen ,  d ie ich i n  d iesem I nnenaussch u ß  e rlebt 
habe.  Gesamtgesel lschaftl iche Aufgabe ? M it Sicherheit .  Desha lb g laube ich auch ,  
daß i m  Bundestag, i m  I nnenausschu ß, de r  m i t  Kr im ina lpol i t ik beschäft igt ist, d ieser 
Bere ich seh r viel mehr in  den Bl ickpunkt gerückt werden muß .  Gesamtgesel lschaft
l iche Aufgabe aber auch in dem S inne :  weg von der  Pol it ik  in d ie  Gesel lschaft 



h i ne i n .  Da s ind d ie  Be ispie le genan nt worden,  d ie es ü bera l l  g ibt, wo eben e in  
gesel lschaft l iches Engagement der /\usgangspunkt dafür  ist, daß Kr im ina ipräven
tion beispie lswe ise au f  kommuna lpol it ischer Ebene betr ieben oder in Ang r iff 
genommen wird . Wobei ich davon ausgehe, das ist d ie v ierte Frage, daß man sehr 
genau a ufpassen muß, daß be i  d ieser kommunalpo l it ischen Prävent ion d ie G renze 
zu r  Bürgerwe h r  n icht ü berschr itten wi rd . Es ist desha lb  a uch notwend ig ,  daß d ie  
öffent l ichen I nstitut ionen, w ie  beispie lsweise Pol ize i ,  Bez i rksbei räte, Parte ien ,  
Vere ine etc . ,  dort vertreten s ind ; Und wenn es so lche Tendenzen g i bt, u nd s ie 
s ind m it S icherheit a uch nahel iegend bei  e inem solchen Betätigungsfeld , daß d ie 
frühzeit ig verh indert bzw. u mgelenkt werden .  Ich  g la ube,  daß eigent l ich gar  n ichts 
dagegen spr icht oder daß es keine  vernünft igen Argumente dagegen g ibt, daß 
solche I n it iativen gefördert werden ,  solche I n it iativen a uch vom öffent l ichen Rau m  
her ,  von den öffent l ichen I nstitut ionen u nterstützt werden .  Forschung  - d ieser 
v ierte Punkt hat ja auch etwas mit F inanzen zu t u n .  Dazu ist zu  sagen ,  daß d ie 
F inanzen i n  d iesem Bereich - n icht n u r  i n  d iesem Bere ich,  wie wi r  a l l e  wissen -
natür l ich extrem angespannt s ind ,  es a l lerd i ngs a uc h  so ist, daß meiner Me inung 
nach d iese Methode des Rasenmähersparens problematisch ist, wei l  dann  eben 
a uch solche Bereiche erfaßt werden ,  d ie für  meine Beg riffe sehr sens ibe l  s ind und  
wo man i m  Sparen zua l le r letzt anfangen sol lte. Ich kan n  da  nu r  e in  Beisp ie l  geben ,  
S i e  werden es te i lwe ise a u c h  wissen ,  daß beispie lsweise min imale Beiträge f ü r  d i e  
Koord i n ierungsste l le d e s  Täter-Opfer-Ausgle ichs i n  K ö l n  vom Bundestag gestrichen 
worden s ind ,  obwoh l  es s ich da noch n icht e i nmal  um M i l l ionenbeträge handelt 
und selbst d as Streiten dafür u nfruchtbar bzw. erfo lg los war .  

Staatssekretär Wegener 

I ch  werde zu  d iesem Thema als Vertreter der Landesreg ierung Sch leswig-Holste in  
sprechen,  und ich  denke,  gerade wei l  ich Staatssekretär i m  I nnen min ister ium b in ,  
sage ich mehr  zu r  Pol izei v ie l le icht a ls d ie a nderen h ie r .  Man kann Prävention ohne 
d i e  pol ize i l iche Vo l lzugsa rbeit a us meiner S icht n icht r icht ig begreife n .  Wi r  m üssen 
se lbstverständ l ich mehr  tun für Prävent io n .  Ich denke ,  in Sch leswig-Holste in  haben 
wir  das erkannt  und haben u ns sehr früh um Kr im ina lprävent ion auch gerade auf  
kommunaler  Ebene gekümmert und  mit i nzwischen 24 Kommuna lpräventiven 
Räten doch e ine gewisse Vorreiterro l le  in der Bundesrepub l i k  e ingenommen . I n  
Sch leswig-Holste in  s ind wir  seh r  f rühzeit ig damit angefangen,  u nd w i r  haben n icht 
nachgelassen .  Wir  haben i n  der  jetz igen Reg ierungserklä rung mit der  Rot-Grün
Koal it ion d urchaus wieder d iesen Gedanke n  a ufgenommen . Prävent ion und  Pol izei
p räsenz gegen Kr im ina l i tät ist e in  ganzer Absch n itt der Regierungserklä rung ,  und  
wir  haben zwei  Seiten i m  Koal it ionsvertrag zu d ieser Frage, auch  was d ie gesamt
gesel lschaft l iche Aufgabe angeht, von der  Sie gesprochen haben,  n iedergelegt.  
Vie l le icht mag das daran  l iegen ,  daß wir  das einzige Bundesland sind, das 
zwischen zwei Meeren l iegt mit ganz la ngen Uferstre i fen ,  mit e inem sehr hohen 
H immel ,  mit  regen Winden und e i ne r  engen Nachbarschaft zu Skand inavien,  wo 
wi r e ine  ausgeprägte Z ivi lgesel lschaft haben,  wo g ute Nachbarschaft gepflegt 



wird, dünn besiedelt, wie Sie wissen ,  und ein offenes Land. Ich glaube, al les 
dieses hat mit dem Thema zu tun, und Herr Schmidt-Jortzig wird das mit Sicher
heit bestätigen .  Das ist auch ein Teil des Lebensgefühls in  Schleswig-Holstein ,  
was mit dazu beigetragen hat, daß wir  sehr frühzeitig diese Frage gesellschaftli
cher Verursachung von Kriminal ität gestel lt haben und:  Wie können wir damit dort 
umgehen, wo sie entsteht, nämlich vor Ort in  den Kommunen? Soweit einmal zu 
der Frage: Brauchen wir mehr Prävention? Wir müssen Prävention  einbeziehen,  
damit der  Vorwurf nicht beispielsweise vom Städtetag gemacht wird oder von 
anderen I nstitutionen, wir wol lten hier in Zeiten leerer Kassen die Verantwortung 
auf die kommunale Famil ie verlagern . Um diesem Vorwurf zu begegnen, müssen 
wir dieses in ein Gesamtkonzept stel len, und unsere Philosophie in  Schleswig
Holstein  heißt :  drei Säulen . Säule eins:  Präsenz, Säule zwei : Motivation und Säule 
drei : Prävention  in  der Polizeiarbeit . Präsenz heißt bei uns, daß wir ein Schutz
bereichskonzept mit einer verstärkten Bestreitung aufgelegt haben. Ich kann im 
einzelnen nachher gern etwas dazu sagen . Es hat keine Verdünnung, keinen 
Stel lenabbau im Polizeivollzugsdienst gegeben.  Motivation heißt bei  uns, insbeson
dere die zweigeteilte Laufbahn einzuführen, Abbau des Beförderungsstaus, i ns
besondere im Mittleren Dienst, und Prävention  heißt, daß wir uns zusammen mit 
der kommunalen Famil ie intensiv kümmern um den Aufbau, die Vernetzung, das 
Bewußtsein zu schaffen in  den Kommunen zusammen mit Handel und sozialen Ein
richtungen :  Wie bauen wir dort kommunale Räte zur Kriminalprävention auf? 
Soweit a lso zur Frage e ins .  Zur Frage zwei : mehr Koordination. Selbstverständlich 
muß das koordiniert werden, und zwar aus meiner Sicht, wenn man das konzen
triert, erfolgreich machen wi l l ,  muß die Landesregierung dahinter stehen. Die 
Landesregierung muß das Signal  setzen. Sie muß die Leitlin ien angeben .  Aber 
dann muß das verlagert werden, nach unten.  Das muß kommunalisiert werden, 
und oben muß sozusagen die po l itische Wil lenserklärung, die pol itische Organisa
tion, stehen . Ich vermute, daß Sie es gehört haben ( ich selber war n icht in  den 
Gruppen) , daß dies in  Schleswig-Holstein mit e inem Landesrat gemacht wird, in  
dem vier Minister sitzen, d ie  dieses auch mit ihrer Person dokumentieren ,  daß s ie  
für  diese Aufgabe einstehen . Das finde ich sehr  wichtig .  Wir  haben pro Jahr  an  
Haushaltsmitteln  1 00 000 DM für  diesen Landesrat und 2 ,5  Stel len zur  Verfügung. 
Das ist immerhin schon einiges, und ich denke, ohne Stel len und ohne Haushalts
mittel ist eben auch die Ansage nichts wert. Soweit zur Frage der Koordination .  
Zur  Frage gesamtgesel lschaftl icher Aufgabe, denke ich ,  ist schon von Herrn 
Schlauch einiges gesagt worden ,  das ich nur unterstreichen kann ,  wobei sicherl ich 
die Frage Bürgerwehr - und Nachbarschaftshi lfe würde ich dagegensetzen - eine 
sehr schi l lernde Problematik ist .  Ich halte sehr viel davon, daß die soziale Kontrol le  
stärker wieder geweckt wird im Bewußtsein der  Menschen, daß man füreinander 
da ist, daß man dieses dann auch organisiert, bis hinein in  die Bauvorschriften 
meinetwegen . Wir  haben z . B. d ie  Garagenverordnung neu geregelt. Dort haben wir  
für  d ie  Parkhäuser Regelungen getroffen,  was die Farbgebung angeht, d ie  Belich
tung, Videoüberwachung usw . ,  um den Rahmen zu setzen .  Ob es im Bau ist, sie 
haben das hier diskutiert, in der Bauweise, in  der Bauorganisation,  im sozia len 
Miteinander zu erreichen,  daß man mehr aufeinander achtet, daß man mehr 
Gemeinschaft darstellt und daß man Nachbarschaft lebt. Wenn man Nachbarschaft 



lebt,  wird das Entstehen von Kr imina l ität deut l ich i m  Ansatz schon {aus u nserer 
Erfahrung jedenfa l ls )  e in gegrenzt .  Aus a l l '  dem kön nen Sie zweife lsfrei' entnehmen ,  
daß ich e in  starker Verfechter b in  des Pro kommunale p räventive Räte . t ch  hoffe, 
daß wir i n  Sch leswig-Holste in  recht bald d ie 30er Marke ü berschreiten .  Wi r  haben 
schon d ie e rsten S igna le  von weiteren Kommunen, d ie m itmachen wol le n  ( z .Zt .  
24) u nd wir  hoffen ,  i n  d iesem Jahr  d ie 30 zu e rreichen .  Forschung ist e ine  Frage, 
d ie h ier eher an  den Bu ndesjustizm in ister zu  ste l len ist .  

Prof. Dr. Schwind 

Meine Damen u nd Herren ,  
d ie Ant i-Gewaltkommission der  Bundesreg ierung hat  s ich  auch  sehr  v ie l  m i t  
Prävention beschäft igt .  Auf  d ieser Tagung  s ind ü br igens s ieben Mitg l ieder d ieser 
Kommission vert reten ,  d ie auch d ie  kommunale Kr imina lp rävention i n  den Vorder
grund geste l l t  hat .  E ines d ieser M itg l ieder s i tzt rechts von mi r :  der  Bundesmi n ister 
der Justiz . 

Bundesm i n ister der  J ustiz Prof. Dr .  Schmidt-Jortz ig 

Lieber Herr  Schwind, me ine Damen u nd Herren,  z unächst bedankt s ich der  
Bundesjust izmin ister, d a ß  e r  e ingeladen worden  ist .  Das ist  n icht  se lbstverständ
l ich . J ustiz f i ndet i n  Sachen Kr imina lprävent ion meistens wen ig  Echo, wen ig 
Ad ressatene igenschaft ,  was an  e inem g rundsätz l ichen M i ßverständn is  l iegt,  
näml ich daß J ustiz und i nsbesondere Strafrecht dazu da seien, mögl ichst v ie le  
Leute z u  bestrafen ,  wäh rend es u mgekehrt r icht ig ist  und  u mgekeh rt e i n  Sch u h  
dara us w i rd ,  daß e s  dort darum geht,  mög l ichst v ie le z u r  E i nha l tung der  
Verhaltensgebote anzuhalten u nd a lso e in  rep ressives Tät igwerden zu verh indern .  
Prävent ion i s t  deswegen e i n  ganz  wesent l icher Aspekt,  auch von Justiz-, a uch von 
Rechtspol i t ik, selbst wen n  es  klassischerweise n icht immer so . gesehen wi rd . 
Damit auch g le ic h  etwas zu I h rer ersten Frage, Herr  Vorsitzender .  Wen n  S ie  gezie lt  
nach dem, was wir  mit pr imärer Kr imina lprävention bezeichnen ,  fragen ,  dann  
besch le icht e i nen  natür l ich i nsgesamt der  Zwei fe l ,  ob a n  d iesem Stück Pol it i k  n icht 
überfordert ist oder n icht nur  a l lenfa l ls  Ergänzungsfunktion hat .  Wenn wir  be i  der  
pr imären Prävention insbesondere den Verlust von Strukturen ,  auch von Sozia l isa
t ionsstru kturen  in u nsere r  G esel lschaft beklagen ,  dann können wir mit a l lgemeiner  
Gese l l schaftspo l it ik  v ie l leicht etwas machen ,  aber s icher n icht, indem wi r  Werte 
pred igen,  womögl ich  von Bon n  a us,: via Med ien ,  das ist so wirksam, als ob man 
Wasser zau bern wol l te . Es ist vorwiegend , g la ube ich,  { und das kann man heft ig 
bedauern ,  a ber das ist so) i n  der sekundären Prävent ion das Feld staat l ichen 
Tätigwerd e ns ,  o b  in  Form von Pol it ik - g le ich Gesta l tung - oder  in  Form von Vol l 
zug ,  ist e i ne zweite Frage .  Aber daß es  jedenfa l ls a ls gesamtgesel lschaft l iche 
A ufgabe e rkannt  wird und i n  a llen Bere ichen stärker beachtet u nd verfo lgt wird ,  



das ist n icht nur  u nerläßl ich . Ich g laube, hier im Saa l ,  aber auch bei a l len,  die man 
dara uf ansprechen würde, ist das Konsens. 

Der Teufel l iegt leider, wie immer, im Deta i l .  
Und  deshalb ,  wenn S ie mir  weiter gestatten ,  I hre schöne Ordnung  durcheinander
zubr ingen, würde ich  mit Frage vier nach der kommunalen Prävention an
schl ießen und mich danach auf die Koordination zubewegen (Frage 2 ) .  
Wenn man versucht, i n  u nserem Zuständ igkeitsmodell Zuständigkeit für Kr iminal
prävention  zu verorten und eben u nter einer Krim inalprävention n icht nur das 
Anordnen vieler schöner D inge und das Fordern versteht, sondern das U msetzen , 
das praktische Machen, dann kann es ;überhaupt ke in Zweifel sein ,  daß es vor
wiegend eine Angelegenheit der örtl ichen Gemeinschaft ist, also eine Kommunal
aufgabe. Daß die Kommunen die Hände zu heben' geneigt s ind bei dem Punkt, l iegt 
vorwiegend daran ,  daß sie die Sorge haben, mit einer weiteren Aufgabe belastet 
zu werden, auch dann  als die Ebene herhalten zu m üssen, a uf die a l le mögl ichen 
anderen Hoheitsebenen i hre Verantwortl ichkeiten abladen, und dann dafür über
haupt n icht f inanziert zu werden . Also, daß die Kommunen da m itmachen müssen, 
ist, g laube ich,  nicht zu bestreiten ,  d ie Frage i st nur  das Wie . . .  
Was die Koordinationsfrage anbetrifft . . . Koord inationsbedarf ,  übergreifende 
Zusammenfassung - das ist zu bejahen . Zwei R ichtun gen s ind dabei zu unter
scheiden. Das eine wäre eine lose Zusammenfassu n g  der i n  d ieser Repub l ik  an  
dem anspruchsvol len Thema Krimi na lprävention arbeitenden Stel len, a lso etwa 
eine Arbeitsgemeinschaft, die eine Art Vermittlu ngstätigkeit macht . . .  Und das 
andere wäre die Frage, ob es s innvol l  ist, ein Dach darüber zu haben m it eigenen 
Befugn issen, eigenen Aufgaben, eigenen Finanzen, e igenen Forschungsprogram
men, das gestalteri sch ,  anregend tätig werden sol lte. Das zweite, darf ich ganz 
subjektiv und ganz d ip lomatisch sagen, hätte meine persönl iche Sympathie, aber 
ich  sage das so vors ichtig, weil da wieder al le mögl ichen Bedenkl ichkeiten vorhan
den sind . . . Das müßte man im einzelnen sehr sensibel erörtern ,  wie man ein 
solches Dach auf Bundesebene organis ieren wi l l .  
Letzter Punkt: Forschung .  Da h abe ich  zwei Seelen i n  meiner Brust - eine, d ie  
sofort sagt :  ja ,  ja , ja .  U nd d ie andere Seele, d ie  sagt: Wer so l l  das bezahlen? Bei 
der jetzigen Situationsbewältigung  und  angesichts der überal l geschnürten Spar
pakete . . . ist schlechterd ings n icht g ut, Aufgabenzuwächse zu stel len. U nd 
andererseits sieht n atürlich jeder (das führt uns etwas vom engeren Thema des 
Podiums ab ) ,  daß eine Bl ickverengung  nur auf den Spareffekt vieles an Zukunfts
fäh igkeit dieses Landes, dieser Gesel lschaft beschädigt . . .  Keine Bescheidung i n  
der Forschungspol it ik . . .  Aber i c h  sage I hnen, wenn m a n  s ich das anguckt . . .  ist 
eine sehr starke und eine auch bedenkl ich stimmende Schwerpunktsetzung,  
Schwerpunktverlagerung auf  d ie  naturwissenschaftl iche Forschung zu  beobach
ten ,  wei l man i mmer wieder I nnovationen, I nvestit ionen, Wirtschaftsstandort 
Deutschland u . ä . im Auge hat, aber d ie D inge, die für die gesel lschaft l iche Zukunft 
entscheidend s ind,  dabei natürl ich i n  den H intergrund kommen . . .  
Forschungsgelder jetzt i n  d ieser Situat io n  neu flott z u  machen für etwas, was 
n i c ht naturwissenschaftl i c he  Forsc h u n g  betr ifft,  i st mehr  a l s  schw ier i g .  
Forschungsgelder i n  dem n icht naturwissenschaftlichen Bereich z u  ha lten ,  ist 



deshalb schwier ig,  wei l  a l le11 Betei l i gten Sparzwänge aufer legt �in<:J , und man an 
d iesem Spa rzwang nu r  dad u rch etwas ändern kann ,  daß man ,  wen n  man d ie ·e i ne 
Stre ichakt ion bekämpfen wi l l ,  m it  E i nsparungsvorste l l ungen an anderer Ste l le  
ausgle icht,  u nd da ist  natürl ich i mmer d ie Gesch ichte mit  dem St .  F lor ians-Pri nz ip  
d abei . A lso h ie r  i rgendetwas anderes zu verbre iten als Pess imismus, wäre ver
a ntwortungs los . . .  

Oberbürgermeister Dr.  Wolff 

I ch  b in  dem Veransta lter dan kbar, daß e r  auch h ie r  im  Pod ium d iffe renz iert 
zwischen der  S ituation in  den G roßstädten u nd der  S ituation der  Kr imina l ität i n  
K le instädten oder Gemeinden,  we i l  m a n  s icher a l l ein von der  Sache her,  von d e r  
Schwerpun ktkr imina l ität i n  Großstädten ,  orga n is ierten Verbrechen ,  Drogenkrim ina
l ität, Ausländerghettos - das so l len n u r  Stichworte sein - ganz andere Bed ingungen 
hat  a ls  in  k le ineren Städten u nd Geme inden .  

Ich  möchte zu den Fragen folgendermaßen Antwort geben : 
Es wurde h ie r  schon lobend e rwähnt, was d ie Städte i n  de r  Bundesrepub l i k  
Deutsch land a l les tun  i m  Bereich Kr im ina lprävention .  Desha lb möchte ich  sagen,  
es wird v ie l  geta n .  Aber es  muß n icht u nbed i ngt mehr  getan werden .  Ich möchte 
den Schwerpunkt darauf  setzen ,  es muß qual itativ mehr getan werden für  d ie 
Kr im ina lp rävention ,  näml ich wen n  wir ,  wie v ie le h ie r  auf  d ieser Tagung längst 
geschr ieben haben, d ie wirk l ichen Defizite, d ie sozia l pol it ische Feh lentwicklung  
betrachten ,  d i e  Probleme der  ( Massen- )A rbe itslosigkeit ,  aber auch  h i n  zum Werte
verlust in Fami l ie,  Nachbarschaft, Vere in ,  zunehmender I nd ividua l ismus, dann auch 
d ie I nternationa l is ie rung u nserer Gese l lschaft - da  sehen Sie,  daß d ie Probleme 
natür l ich i mmer meh r  werden und das sozia l po l it ische Entsche idungen vom Bund 
ü ber  d ie Lä nder  b is zu den  Gemeinden verlangt .  Und  es wurde ja  a l les besc hrie
ben,  was wir wi rk l ich vom K ind ,  vom K indergarten ,  von den K indertagesstätten ,  
ü be r  Horte, ü ber  d ie Schu len b i s  h i n  zu  d e n  A l tenhe i men  an  sozia l po l it ischen 
Leistungen vornehmen,  und das hat a l les p räventiven Charakte r .  U nd wir  le isten 
im kultu rpo l it ischen u nd j ugendpo l it ischen Bere ich ,  im sport l ichen Bereich . 

Ich  habe l ieber meine Fi nanzen ausgegeben bei  der  Förderung von Sportve re inen 
u nd ku lture l len Vere inen und k i rch l ichen J ugendgruppen,  a ls  es später zu  f inanzie
ren in d e n  Jugenderziehungshe imen oder Strafa nsta lten .  Ich g laube,  da sind wir 
auch al le seh r  schne l l  e in ig . Es ist ebe·n d ie Frage; ob wir h ie r  noch mehr Ge ld  
u mschichten könhen . Ich  möchte es bezwei fe l n·. Aber  d ie Städte beklagen i ns
gesamt, d a ß  wir bei  e inem vermehrten subjektiven U nsicherhe itsempfinden und 
bei  der  nach wie vor ste igenden Kr im ina l itäts rate ' und e iner  u nzu läng l ichen,  aus der  
Sicht de r  Städte u ngenügenden Pol ize ipräsenz sowoh l  h i ns icht l ich der  Persona l
a usstattung u nd der  Sachausstattung u nd damit · ·zusa mmenhängend e i ne i ns
gesamt unzu läng l iche Strafverfo lgung habe n .  Wir  Vor O rt s ind  es, d ie d iese Defizi
te zu beklagen haben ,  und . ich b i n  dankbar ,  ich d_achte schon ,  es würde  heute 
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Krach im Pod ium geben,  aber p lötz l ich sehe ich mich im E invernehmen sowohl mit  
dem Bundesjustizmin ister a ls  auch mit I h nen ,  Herr  Wegener a ls  Staatssekretä r des 
Landes Sch leswig-Holste in . Vor 1 4  Tagen hat Herr Kn io la ,  der  Min ister des Landes 
Nord rhein-Westfa len,  i n  e iner Rede i n  Hamm auch ganz k lar  gesagt, or ig inä re 
A ufgabe der Kr imina l i tätsp rävention b le ibt bei der  Pol ize i ,  aber s ie ist e i ne Auf
gabe,  u nd das möchte ich auch für d ie Städte und Gemei nden reklamieren ,  ganz 
k lar  a uch der  Städte u nd Gemeinden .  U nd ich möchte jetzt n icht das a l les au f
zäh len ,  was wir  bereits machen,  sondern h insicht l ich der  Koord inationsa ufgabe zu 
Frage zwei ganz k lar  a ussprechen , daß  wir  h ier  e ine Verbesserung sehen,  daß  h ier  
e ine Zusam menarbeit e rfolgen muß a uch i m  Rahmen von Präventionsräten be i  
Städten u nd Gemeinden . Ich möchte den formalen Streit mehr vernach läss igt 
wissen,  ob jetzt im Vors itz d ieser Räte der Bürgermeister, der  O berbürgermeister 
oder der Pol i ze id i rektor ,  der Pol ize ip räsident ist, das ist n icht die Frage .  Die Frage 
ist wirk l ich ,  ob nicht d ie Gefah r  besteht,  daß  eben dann d iese Aufgaben sch l icht 
münden in eine Übertragung von Zuständ igke iten für  Pol izeiaufgaben an  d ie Städte 
und Gemeinden,  an die Komm unen . U n d  dazu sehen wir uns  a l ie in  a us f inanz ie l len 
M itte ln  n icht i n  der  Lage . Es ist  schon kr it isch ,  daß wir  e i nen Tei l  der  O rd nungs
aufgaben ü bertragen bekommen habe n .  Und  wenn Sie - schade, der Sommer ist 
im wesent l ichen ausgebl ieben - wen n  Sie die Fo lge von Gr i l l festen in den Stadt
te i len beobachten, dann  wird p lötz l ich  das O rdnungsamt sozusagen in e inem 
Dienst rund um d ie U h r  gefordert,  h ie r  vor  Ort zu gehen,  wen n  es Stre i t igkeiten 
zwischen Nachbarn g ibt (Lä rmbelästigu ng ) . A l le  Pol izeiorgan isationen k lagen,  daß 
damit a l le in  von der Lärmproblematik sehr  v ie l  Pol ize ikräfte gebunden werden,  
aber  d a  ist  e ine Schnittkante, ü ber d ie  man sprechen muß.  A lso Ordnungsauf
gaben den Ordnungsä mtern i n  Städten und Gemeinden auf  der e inen Seite u nd 
Pol izeiaufgaben auf  der  anderen Seite . H ie r  m üssen d ie Zuständ igkeiten ganz k lar  
festgelegt werden . Gesamtgesel lschaft l iche A ufgabe, ich habe es h ier  schon ange
sproc hen,  "ja " ,  und zwar sowoh l  h insicht l ich der Gesetzgebung a ls auch h ins icht
l ich des engeren Themas Kr imina l itätsprävention und ,  wie gesagt, nach I h ren 
k laren Äußerungen brauchen wir, die Städte u nd Gemeinden,  n icht mehr fürchten ,  
daß h ier  or ig i näre Pol izeiaufgaben,  so ,  wie  Sie a ls Moderator es  i n  Frage g estel l t 
haben,  au f  d ie Städte abgewälzt werden . Die Prävent ionsvereine oder,  wie i n  
Bayern jetzt geschehen,  daß man e ine S icherheitswacht e in fü hrt, sehen wir  eher 
a ls  prob lemat isch an . Wei l  es da  e ine G ra uzone g ibt zu Bürgerwehr ,  z u  Sher iffs . 
Auch das wurde h ier  i m  Pod i u m  schon a n gesproche n .  Das wi rd hoch pro blema
tisc h .  Wir h atten ein Forum,  vor wenigen Monaten in Köl n .  Da war vom 
Bayerischen I nnenmin ister iu m  der  Staatssekretär anwesend ,  u nd u ns wurd e  aber 
gesagt, daß in U mfragen bei den Bürgern und von der  Erfa h rung bei der Pol ize i  mit  
d ieser E in richtung der Sicherheitswacht g ute Erfah ru ngen gemacht worde n  seie n .  
Also d a s  ist d ie Frage, v ie l le icht n icht n u r  an  Bayern ,  sondern an Erfahrungen i n  
anderen Bere ichen .  E s  g i bt j a  bereits b e i  d e n  U-Bahnen auch d iese schwa rzen 
Sheriffs, die a lso zumindest in den Nachtstu nden e ingesetzt werden .  Ich er in ne re 
da an Fra n kfurt ,  wo es so etwas g ibt ,  und  a ndere Großstädte . Das ist d ie  Frage, 
ob man das hier ausdehnen so l l .  Tendenz :  eher Zurückha l tung,  wei l  wir  der 
Meinung s ind ,  das ist or ig inäre Aufgabe der Po l izei . Ich möchte zur Forschung 
komme n .  Und  das bein ha ltet nochmals d ie  Frage zu Nr .  2,  wie  weit  muß d ie  



Koord i nation ,  wie weit muß d ie A bsprache gehen zwischen den e inzelnen gese l l 
schaft l ichen Gruppen u nd der  Pol izei ,  und da kan n  ich r)u r  d ieses Forum lob,end 
erwähnen;  es  macht seh r  v ie l  S inn ,  wen n  man s ich  informiert ,  wenn man wechsel-
seit ig Erfahrungen austauscht .  Es gab h ie r  am 1 2 . 1 0 . in M ünster auch e inen 
Vortrag von Herrn  Arndt  von der  Verwaltungsfachhochschu le i n  vViesbaden ,  der  
s ich mit dem Programm im Dienst  der  Prävent ion beschäft igte und e in  Projekt 
vorstel lte, d ie Kr iminologische Regionalanalyse. Wir vor O rt in der  Stadt La ndau 
(40.000 E inwoh ner)  haben selbstverständ l ich  e inen  Prävent ionsrat seit O ktober 
1 995 e inger ichtet, u nd wi r machen d ie beste Erfahrung,  m i t  den Arbeitsgruppen  
Suchtprävention ,  Gewalt  i m  p rivaten oder i m  öffent l ichen Bereich ,  dann i ns beson
dere bei  der  Aufste l l ung des Kr im ina l itäts lagebi ldes.  A lso ich ha lte es fü r wicht ig 
wen n  man d ie F rage beantwortet :  Brauchen wir  noch mehr Prävention , m üssen 
mehr Forsch ungsergebn isse für  d ie Prävent ion her?- daß man e rst e inma l  zu  e iner · 
sorgfä l tigen Ana lyse vor O rt kommen muß.  U nd das gesch ie l1t be i  uns ,  mit der  
Pol izei  zusammen,  mit  der  Stadtverwaltu ng ,  m i t  dem Ord n ungsamt, mit  dem , · 
Jugendamt,  mit  dem Sozia lamt.  Auch mit den Wi rtschaftsverbänden,  mit den Ge
werkschaften,  a lso mit a l len  mögl ichen gese l lschaftl ichen Gruppen ,  auch natü rl ic h  
Drogenberatungsste l len , den geme innützigen Trägern d ieser Beratungsstel len d e r  
Suchtpräventionsste i len ,  und  d a n n  erreicht man e in  Datenmater ia l ,  d a s  man 
nutzen  kan n ,  um zu  sage n :  wo s ind denn d ie Defizite i nnerha lb e iner  Stadt,  e iner  
Gemeinde?  N icht  daß man a lso mit  der berüh mten Stange i m  Nebel  herumstochert 
und fragt, wo ist denn bei uns  das e igent l iche Prob lem in de r  Stadt .  Und  zwar 
n icht nu r  im Grobb i ld ,  sondern im Feinb i l d ,  um darauf dann d ie gesel lschaft l ich 
r icht igen A ntworten zu geben,  i n  der  Jugenderz iehung ,  i m  K indergarten ,  i n  der  
Schu le ,  aber a uch i n  der  Frage der  Pol izeipräsenz vor O rt,  i n  den  Parkan lagen,  in  
den Ö PNV-Bereichen,  auch natür l ich h ins icht l ich der  Städtep lanung,  Städteba u .  
Wo s ind Riesen-Wohnsi los, w o  s ind Ghettos, d ie man vermeiden muß? W o  s ind 
soz ia le Brennpunkte, d ie aufgelöst werden  müssen ? E ine  Frage a n  d ie Sozia lpo l i t ik .  
Also meine Forderung ,  auch d ie Forderung des Städtetages, daß man h ie r  s icher  
meh r  forscht, Herr  M in ister ,  das muß n icht u nbedingt wahns inn ig  v ie l  Ge ld kosten .  
Ich weiß n icht ,  wer d ie E rfahrungen aus Skand i navien angesprochen hat .  I n  
Landau ist auch e ine U n iversität, dort beschäft igt s ich e in  I nstitut auch mi t  dem 
Prob lem der  Gewalt i m  öffent l ichen und  pr ivaten Bereich . U n d  dort g ibt es schon 
gute Ergebnisse,  auch in a nde ren  europä ischen Ländern, u nd d iese Erfah rungen 
sol lte man e infach ü berneh men , u m  mög l ichst rasch reag ieren zu können . Wi_r 
können uns s icher n icht er lauben, R iesengutachten  oder Forsch ungen i n  A uftrag 
zu geben und dann  �rst zu hande ln ,  sondern das muß meines E rachtens para l le l  
laufen . Da nn e rz ie len wir  auch d ie notwend igen Ergebn isse sehr rasch vor O rt.  
Noch e ine persön l iche Erfahrung ,  u nd ich meine, h ie r  i n  der Führungsakademie  
sol lte man es  auch sagen,  es wäre gut ,  wen n  n icht nu r  von  Bundes- und Lan
despol i t ik, von der Pol it ik  i nsgesamt, ein stärkeres E instehen für  d ie Pol izei gefor
dert wird,  sondern es ist auch e ine  Frage e ines jeden Oberbürgermeisters vor O rt .  
A lso ich habe be i  meinen Nachtfah rten m i t  d e r  Pol izei ·n icht n u r  d ie Situat ion 
meiner Stadt besser ken nengelernt,  sondern im Austausch mi t  den Beamten vor 
O rt auch d ie Prob lemat ik  i n nerha lb der  Pol ize i  besser a bschätzen gelernt . Und 
deshalb wirk l ich mei ne Forderung,  daß h ier  mehr Kontakte s i nd ,  mehr I nformation ,  
mehr M itei nander ,  mehr A ustausch u n d  Stärkung d e r  Pol izei vor Ort .  



Präsident Bernrath 

Also ich bra uche e ine Markt lücke; es ist a l les gesagt worden,  was zu sagen ist .  
Ich wi l l  mir  e in paar Sätze von der  Leber reden .  Ich kr ieg das Grauen, wen n  ich 
höre,  was d ie Kommunen tun sol len . Noch mehr  Gremien,  noch mehr Veranstal
tungen, Versammlungen, prestigeorientierte E in richtungen,  wo man sich nun fragt, 
wer den Vorsitz hat . Es wi rd ja a l les n ichts br ingen,  wei l  d ie Kommunen n icht 
besser sind a ls  Bund und Länder .  S ie s ind n u r  anders . Herr Schwi nd hat e ben 
gesagt, wi r  s ind  d ie  Wichtigste n .  Wir  s ind darum d ie  Wicht igsten·, wei l  be i  uns  d ie  
Kr imina l ität stattfi ndet und wir  a uch n icht wissen ,  w ie  wir  damit fert ig werden 
sol len . Geld brauchen wir  n icht, wen n  man u ns keine neuen Aufgaben ü berträgt. 
Man muß u ns meh r  Fre ihe iten geben, mit dem Geld ,  das wir  zur Verfügung haben,  
das Notwend ige i n  der Kommune zu tun .  Wir  s ind strangu l iert mit Vorschr iften, 
Standards, wie man eine To i lette baut in öffent l ichen E in richtungen . . . .  a l les 
u ns inn iges Zeug ,  das nur Geld versch l i ngt und u nsere Fre ihe it  beschränkt .  Das ist 
das Problem, das wir haben . Darum sage ich ma l für mich, daß wir d re i ,  vier D i nge 
brauche n .  E rstens ma l ,  was Herr  Wegener sagte, e ine andere Präsenz der  Pol i zei  
i n  den Städten u nd Gemeinden .  Man muß den Pol iz isten mit Namen ken ne n . Sonst 
br ingt das a l les n ichts, auch wen n  der im G remium s itzt . Man muß den a n reden 
können . Ich  könnte stu nden lang erzählen ü ber  meine  J ugend , was wir  mit der 
Pol i ze i  er lebt haben . Da kan nte man d ie Leute, da wußte man s ie zu  schätzen . 
Man  war a ber auch vors icht ig,  man wußte genau ,  was man n icht d u rfte . Das ist 
a l les vorbei .  E i n  Schutzmann  ist völ l ig ohne I nteresse für d ie Bevöl kerung,  wei l  sie 
i h n  n icht ansprechen kan n .  Der Sch utzmann  muß auch mal anhalten ,  ausste igen,  
d ie Tür zumachen,  wen n  er  s ieht ,  s ie steht offe n .  Das wird ja a l les n icht  getan ,  
wei l  d ie  Zeit dafür n icht reicht .  Und d ie Pol izeifüh rung  kennt  man äußerstenfa l ls  
a ls  Kommunaler  von Empfängen,  sonst kennt  man s ie auch n ic ht .  U nd g lauben S ie  
nur  n icht ,  daß d ie Stadträte ü berhaupt das Bed ürfnis haben,  s ich mit  Kr imina l ität 
zu beschäftige n .  S ie schreien nu r  dann ,  wen n  i n  i h rer  Stadt was pass iert ist . Und 
machen andere dafür vera ntwort l ic h .  Wei l  das  Ganze i n  s ich  n icht funkt ion iert und 
n icht mitei nander kommun iz iert .  Das ist  das,  was wir a n  Problemen habe n .  Dan n  
müssten S i e  mal sehen, wie d a s  i n  d e n  Städten aussieht .  I n  d e n  M ittelstädten ,  
K le instädte n  reg iert de r  K latsc h ,  i n  den  Großstädten d ie G le ichgü lt igke i t .  Beides ist 
n icht zu  bewält igen,  wen n  Sie n icht mehr  in d ieser Bevölkerung,  d ie klatscht oder 
d ie g le ichgü lt ig  ist, leben ,  mit ihr leben . Auch Mandatsträger, ich habe das ja n u n  
l ange gemacht, d a s  wird n ic hts br ingen,  wen n  d e r  Bürger erkennt ,  w i r  machen das 
pf l ichtgemäß in e iner Prävent ionse in richtung ,  geben e i ne Erk lärung ab,  haben e in  
Protoko l l ,  dann  kommt e in  Zeitungsart ike l ,  dami t  hat's s ich . Wen n  wi r  n icht i n  der  
Bevölkerung uns stärker vera nkern ,  auch gerade als kommunale Mandatsträger, 
wird das n icht ge l ingen . Ich fah re zum Beisp ie l  in d ie Gefängn isse, wo J u gend l iche 
s itzen .  Dan n  nehme ich 6, 7 Jugend l iche aus deren Vere i n  mit, damit d ie se lbst 
m it i hnen sprechen,  wie ist er  denn  dazu gekommen, seine Nachbar in zu besteh
len ,  oder  i rgend etwas zu machen .  Das s i nd D inge,  d ie uns helfen würden ,  wen n  
wir  dabei Pol iz isten zur Hand hätten .  Wenn ich mal an  d ie Verkehrserz iehung 
denke,  d ie hat  d ie Po l izei hervorragend gemeistert, wei l  s ie Leute ausgesucht hat, 
d ie mit K i ndern reden können u nd d ie ,  wie der Anatol in D üsseldorf, Kasperle-
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theater aufführen . . . .  das wird sehr schwer sein ,  wenn wir das nur über Gremien 
machen. Ich sage nochmal ,  Geld ist nicht das Entscheidende. Wir haben al le Geld 
genug, es wird nur falsch eingesetzt. Es muß anders verwendet werden. Wenn wir 
immer noch mehr Aufträge kriegen, die wir ausführen sol len, dann werden wir 
damit nicht fertig werden . Wir müssen für die eigentlichen kommunalen Aufgaben 
- und dazu gehört gerade auch die Prävention - die Mittel ,  die wir haben, die 
verfügbar wären , die den Kommunen auch zustehen, die müssen wir dafür ein
setzen.  Damit würden wir auch auskommen . Dazu gehört auch ein bißchen mehr 
Werbung . . . Wir haben inzwischen in  unserer Stadt die Strafmandate für zu 
schnelles Fahren privatisiert. Das paßt der Pol izei n icht, aber das klappt jetzt. Es 
kommen ungeheure Gelder e in ,  d ie kann man richtig verwenden. Es klappt darum, 
weil es den K lüngel nicht mehr gibt. Die m üssen nach der Ausschreibung, die wir 
hatten ,  tätig werden, sonst kriegen die ihr Geld nicht von uns.  Während wir a l le 
so vie le Bekannte haben, daß wir genau wissen,  wo wir nicht kontrol l ieren dürfen 
- die Geschwindigkeit, oder Parken. Das merkt der Bürger, der nicht zu diesem 
Klüngel gehört. Und darum ist es so schwer mit der Prävention .  Ich meine, daß wir 
Vertrauen entwickeln m üssen zwischen Pol izei und den Kommunen, die Pol izei 
präsenter werden muß. Das ist ein Personalproblem, das sehe ich ein . Das ist 
überhaupt keine Frage. Die Frage ist auch,  ob die Kommunen viel leicht etwas 
stärker betei l igt werden an der E insatzplanung.  Wo muß die Pol izei tätig werden? 
Wo muß sie wann präsent sein? Wo kann man sie unterstützen, wenn sie dann an 
diesen O rten präsent ist? Und im übrigen darf d ie  Kommune dann nicht, wenn es 
passiert ist,  besserwisserisch auftreten,  sondern sie muß dann unmittelbar nach 
den E reignissen wieder mit der Polizei s ich beraten und fragen, was können wir 
tun, um eure Arbeit zu erleichtern .  Das ist unsere eigentliche Aufgabe:  Das Tätig
sein der Polizei in der Kommune zu ermögl ichen, nicht zu behindern, dafür Freiräu
me zu schaffen und das vor al len Dingen unter den Gesichtspunkten der ver
trauensvol len Zusammenarbeit. Dann wird auch die Forschung noch was f inden,  
was man dann nachher etwas besser ordnen kann,  aber insgesamt würden wir  
erfolgreicher se in  und damit auch d ie  Bevölkerung auf  unsere Seite bekommen . S ie  
ist ja i n  erster Linie beunruhigt über das ,  was man Kleinkriminal ität nennt:  
E inbrüche, Überfäl le, Diebstähle und so weiter, d ie sie im Al ltag erleben.  Die große 
Kriminal ität, die Schwerkriminal ität, die organisierte Kriminal ität wird nur punktuel l  
mal wirksam . Meist erfährt man sie nur aus der Zeitung .  Die U nruhe ist da,  wo wir 
in  der Kommune tatsächlich tätig werden könnten, wenn wir mit der Polizei anders 
zusammenarbeiten könnten, und wenn wir dafür auch Partner hätten in  der Polizei 
und in  der Bevölkerung selbst. 
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Prof. Dr .  Schwind 

Vielen Dank, Herr Bernrath, für diesen E instieg in unsere k ünftige Diskussion ,  den 
weiteren Fortgang.  
Ich darf an eins anknüpfen. Polizeipräsenz ist sicherlich sehr wichtig ,  insbesondere 
wenn es um die E indämmung der Bedrohtheitsgefühle der Bevölkerung geht, die 
ja nicht nur mit Kriminalität zu tun haben, sondern auch mit Zukunftsängsten . . .  
E in  Kol lege aus Amerika hat den Vorschlag gemacht, man sol lte rothaarige Polizi
sten einsetzen,  damit die Leute die Polizisten auch tatsächl ich sehen können.  
Viel leicht sol lte man die Polizeiuniformen auch etwas a uffäl l iger machen.  Wir 
haben sie sehr unauffäl l ig gemacht. Daß die Bürger sie sehen, ist wichtig .  Wir 
wollen die gelben Telefonhäuschen abschaffen.  Der Bürger sieht gar nicht m ehr, 
wo er anrufen �ann, wenn er in  Gefahr ist. So sieht das al les schöner aus, aber 
wir haben uns an das Gelb so sehr gewöhnt. Vielleicht sollten die Städte sich auch 
darüber Gedanken machen, ob das ganz vernünftig ist, daß wir diese H äuschen 
austauschen.  Ich möchte an da's anknüpfen ,  was Sie, H err Schlauch, gesagt 
haben. Sparen ja,  aber nicht mit der Rasenmähermethode. Wir müssen uns sehr 
wohl überlegen, ob wir es uns leisten können,  in  der Jugendarbeit erhebl ich zu 
sparen . Meiner Meinung nach ist es eine Milchmädchrechnung,  am Ende wird es 
teurer .  E in  Gefangener kostet u ns 200,-- DM am Tag, 6 . 000 D M  im Monat. l.Jnd  . .  
wer da nicht so mitdenkt, wird später eine erhebl ich höhere Rechnung bekomn:,en.., . .  
Und sie haben j a  selber gesagt, die Städte- u n d  Gemeindevertreter :  Die Kriminal ität 
ist ein kommunales Problem, insbesondere u nserer Städte . Und da nützt·auch qas 
ganze Zuständigkeitsdenken n ichts, meine ich.  Sandern wir müssen- überlegen , 
wie wir gemeinsam etwas a ufbauen . Da entwickelt sich ja schon eine ganze 
Menge,  und es ist schon viel erreicht, wenn die Städte und G emeinden das, was 
sich dort entwickelt, positiv begleiten .  Ich habe den Eindruck, auch aus Ihren 
Beiträgen, daß das durchaus der Fal l ist. Frage nun :  wie f inanziert man die D inge? 
I rgendetwas kostet das immer. Ich habe nun ,  Herr Minister, gerade in  der Zeitung 
gelesen, daß die Geldbußen künftig in die Staatskasse fließen sol len.  Das w ürde 
natürl i.ch auch mancher sozialen E inrichtun g  die Existenzgrundlage entziehen . 
Sollte dies nicht noch einmal überlegt werden und sollte die kommunale Kriminal
prävention nicht auch als einer der vorrangigen Adressaten i n  Betracht kommen? 
Sparen ist ja gut, ich sehe das auch ein, selbst im H aushalt der Famil ie muß man 
sparen. Das  ist ganz klar,  nur aber mit Augenmaß. Da b in  ich wieder bei der 
Forschung . Können wir es uns tatsächlich leisten ,  eine eingeführte Bund-Länder
Einrichtung, . die relativ klein ist und relativ wenig Geld k ostet und inzwischen 
internationales Ansehen genießt, einfach so wegzudrücken?  Das ist keine Natur
wissenschaft, ,das ist also nur  eine Wissenschaft, die etwas mit Menschen zu tun 
hat. In diesem Zusammenhang möchte ich auch erwähnen,  daß wir uns eine 
Bundesumweltstiftung leisten .  Ich  begrüße das.  Sie ist mit den Salzgitter„Mil l iarden . 
aufgebaut worden,  mit den Salzgitter_-Aktien,  2 ,5  Mi l l iarden D M ,  in Osnabrück. 
Wir haben aber keine Bundesstiftung Kriminalprävention,  die sich um unsere 
Kinder, um die Entwick lungsbedingungen u nserer Kinder kümmert. Ist das eigent
l ich so in  Ordnung? Ich meine,  man sollte doch einmal überlegen, ob man die 
Gelder, die freiwerden müßten 1 999 durch die Neuorientierung der Beiträge an die 
EU, könnte man n icht eine Absichtserklärung der Bundesregierung viel leicht 
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provoz ieren, e inen Tei l  der  Gelder i n  e ine solche Stiftung e inzubringen, d ie dann  
auch Anschubfinanzierung fü r Präventionsmodel le  geben kan n .  Ich  wi l l  .Ihnen nur  
zur  I nformation sagen, w i r  Deutschen zah len netto 20 M i l l ia rden der  EU e in . Netto 
bedeutet, was wir bekommen, was wi r e inza h len,  was b le ibt da übr ig ,  e in  M inus 
von 20, 5  M i l l i a rden D M .  Die Eng länder bezah len 1 , 9 M i l l ia rden D M  und d ie  Franzo
sen 1 , 2 M i l l ia rden DM.  Das ist n icht in  O rdnung  und muß neu überdacht werd en .  
Wenn d iese Gelder frei werden,  Absichtserklärung der Bundesreg ierung 1 999, a l l e  
F inger weg davon , 2 M i l l ia rden fü r  d iese Stiftung .  Und ich  könnte m i r  vorste l len ,  
daß a uch der Bundespräs ident vie l le icht d ie  Sch i rmherrschaft über  e ine  solche 
neue Akt ivität übernehmen könnte . E r  h at s ich neu l ich  sehr positiv auf dem 
Jugendh i lfekongreß i n  Lei pz ig  geäu ßert ,  und ich darf h ier aus e inem Br ief vor lesen, 
den er dem Präsidenten z ugesch ickt hat, Herrn Präs identen Dr.  Rainer Schulte. Er 
sch re ibt :  

Sehr geehrter Herr Sch u lte, 
den Deutschen Präventionstag,  den Sie gemeinsam mit der Deutschen Stiftung für 
Verbrechensverhütung und Straffä l l igenh i lfe und der Kr iminolog ischen Zentra lstel le  
veranstalten ,  begrüße ich nach halt ig . D ie Kr imina l ität ist  kei n  Naturere ign is ,  auch 
wenn wir s ie n iemals ganz a usscha lten können . Um so mehr g i lt es ,  neben den 
Anstreng ungen zur  Aufdeckung von Straftaten s ich  mit  Nachdruck für  d ie Kr imina
l itätsvorbeugung einzusetze n .  Dabei s ind wir  a l le gefordert .  D ie Pol izei ebenso wie 
jeder e inzelne Bürger.  Für  d ie Stab i l i tät i n  u nserer Gese l lschaft ist  es notwend ig ,  
daß s ich d ie Menschen i n  i h re m  Lebensumfeld sicher füh len  und n icht  selbst O pfer 
kri m ine l len Tuns werden .  Desha lb  müssen d ie Bürgerinnen und Bürger in d ie Lage 
versetzt werden,  krimine l le Hand lungen so weit wie mögl ich . zu  verh indern . Der 
Deutsche Präventionstag g i bt Gelegenheit ,  der Öffent l ichke i t  d ie gesamte Bre ite 
der Gefährd ung und der Vorbeugung deut l ich zu machen . H ierzu  wünsche ich 
gutes Ge l ingen .  
Mit  freund l ichen Grüßen 
Roman Herzog 

Es ist natür l ich e ine verwegene Idee,  das gebe ich schon zu, p lötz l ich M i l l i a rden 
für e in  Projekt zu  verlangen,  nu r  d iese M i l l i a rden werden fre i werden i n  e i n igen 
Jahren, und ich meine,  man sol lte daran  denken, sie a uch für d iesen Zweck 
e inzusetzen . Damit b in ich bei der  nächsten Frage (d ie nächste Runde sol lte s ich 
mit d ieser Frage beschäftigen ) ,  bei der O rgan isation e iner so lchen Prävention . I n  
anderen Ländern ist der  3-stuf ige Aufbau üb l ich . D ie  Länder s ind schon genannt • 
worden . Brauchen wir a u ßer  der kommuna len Ebene der  Städte und Gemeinden,  
der  Landesebene, es haben  e in ige Bundesländer schon Räte für  Verbrechens
verhütung e ingerichtet, auch a uf der Bundesebene eine Entsprechung?  Der AK I I  
der  Innenmin isterkonferenz hat beispie lsweise geforde rt ,  daß e i n  Bei rat  der  
Bundesreg ierung zur  Seite gestel i t  wi rd , und dazu  käme dann der  Stiftbngs
gedanke .  Ich würde mich freuen,  wenn S ie dazu Ste l l ung  nehmen oder andere 
Vorste l lungen entwicke ln . Wie sol l  das organisatorisch e inma l  a ussehen ? ·Wir  
h i nken nach ,  wir Deutschen . .  
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Abgeordneter Schlauch 

Sie haben ja schon gesagt, es ist e in verwegener Gedanke, insbesondere i n  der 
derzeit igen pol it ischen Landschaft .  Wei l ,  a lso das möchte ich nochmals betonen,  
e in  solcher Präventionstag ,  wie er h ier  stattfi ndet ,  ist  e i ne Oase i n  der Wüste der  
Repression,  denn - Sie werden d ie Pol it i k  genauso verfolgen wie ich auch - a l les ,  
was in  d ieser Legis laturzeit (seitdem b i n  ich i m  Bundestag ) ,  was ich d a  er lebe, ist 
Strafverschärfung ,  und zwar sowoh l  im materie l len Strafrecht wie im prozes
sua len Strafrecht .  Es s ind E ingr iffe, und d ie werden ja noch we iter transport iert 
und d iskut iert ,  es s ind E ingr iffe i n  d ie  Fre iheitsrechte - es mag ja mög l ich  sein ,  daß 
es notwend ig ist, an der  e inen oder anderen Ste l le ,  das möchte ich n icht bestrei
ten - aber es wird n icht die Prävent ion mit dek l in iert .  Und desha l b  habe ich ja 
vorh in gesagt, ich g laube,  um beispie lsweise den B l ick zu schärfen ,  daß mit 
Prävent ion in versch iedenen Bere ichen vie l  größere Erfo lge erre icht werden können 
a ls mit d ieser Repression ,  denke ich sehr woh l ,  daß es s innvol l  i st ,  den Bund, der 
ja hauptsäch l ich zuständ ig ist in  der Frage Repress ion eben mit  e inzubi nden auch 
in der Organ isat ion ,  so sie denn stattf inden kann  u nd auf e ine fi nanz ie l le Basis ge
bracht werden kann ,  f inde ich es geradezu notwend ig ,  den Bund da auch  mit 
e inzubeziehen .  Und wenn man es s ich anguckt ,  der Herr Kol lege Bernrath hat 
gesagt, Geld ist vorhande n .  Und das kann  ich nu r  bestät ige n .  Natür l ich ist Geld 
vorhanden . Wenn  wir schon bei e i ne r  Stiftung s ind :  Zwar n icht M i l l i a rden , aber 
mög l i cherweise kann man e ine Stiftung auch  mit e inem etwas ger ingeren Vo l umen 
ausstatten ,  wenn  man anfängt .  Es wird z . B .  e ine B ismarckstiftung d iskutiert . In  
d iesem Land . U nd es so l l  i nsta l l iert werden . Das he ißt :  es ist  du rchaus Ge ld  da .  Es  
ist  nur  d ie Frage, mit  welcher Stoßrichtung und mit  welchen Pr ioritäten und 
welchen Vor l ieben so lche Gelder dann  i nvestiert werden . Und ich g laube sehr  
woh l  aus d iesem Grund heraus, da  eben der  Bund zuständ ig ist  für d iese Fragen 
Strafrecht,  Repression ,  mater ie l les/prozessuales Strafrecht, würde es i hm guttun  
um auch sozusagen den B l i ck  zu schärfen für d ie  Gesamtheit de r  Kr imina lpo l it i k .  
Also n icht das  M otto " Die Gemeinden machen da unten den  Dreck" , ü berzeichnet 
ausged rückt ,  und der Bund sonnt s ich in der Verbrechensbekämpfungsrhetorik .  
D i e  aber h i nten ,  wenn  m a n  e s  d a n n  bewertet, wah rschein l ich  n icht  sehr vie l  
Besseres hervorbr ingt, und d ie Statist iken kennen wir a l le ,  daß trotz Erhöhung der  
Repression eben d ie Kr imina l ität we iter steigt etc . Das i s t  ja a l les beka nnt, das 
muß ich i n  d iesem Kreis n icht sage n .  Also mein Plädoyer ist, auch wenn  die 
Repression  mög l icherweise aus versch iedenen pol it ischen Richtungen anders 
gesehen wird a ls i n  meiner :  Wenn s ie notwend ig ist, enthebt es uns  n icht ,  den 
Bund an  d iesem Pun kt mit  i n  d ie  Pfl icht zu nehme n .  



Staatssekretär Wegener 

Also ich kan n ,  l ieber Herr  Schwind , nur  ganz deut l ich warnen,  mit  e inem solchen 
Ste i n  2 Mi l l iarden e ine schon sehr  vo l le Barkasse zum Kentern oder S inken zu 
b r i nge n .  E ine solche Forderu ng ,  a uch ab 1 999,  ist völ l ig außerhalb jeder D iskus
s ion ;  das ze igt v ie l le icht :  i n  der  reinen Lehre u nd in der  Wissenschaft ist man d och  
e i n  b ißchen weit weg von  den gesel lschaftl ichen ,  den Verte i l u ngskämpfe n  i n  der  
Pol i t ik ,  d i e  i m  Moment laufen,  zwischen Bund ,  Ländern und Gemeinden . Und  Her r  
Bern rath hat  dazu ja dankenswe rterweise sehr  offen e i n iges gesagt . U nd ich kan n  
I hnen  sagen,  wen n  ich n icht e i nma l  Schutzwesten für  Pol ize ibeamte beschaffen · , 
kan n ,  wei l  m i r  d ie  M ittel feh len ,  als zustä nd iger  Staatssekretär,  dann  kommen Sie 
mit  2 M i l l ia rden für  Forschung u nd O rgan isation e iner  neuen Aufgabe, d ie noch 
n icht e i nma l  d ie Bundeskompetenz enthält . . .  I ch  kann nur heft igst davor warnen,  
d ieses zu überlasten .  Lassen S ie mich noch e ins  dazu sage n .  Wi r  haben 2 B i l l ionen 
öffent l iche Hausha ltsverschu ldung  i n  der  Bundesrepub l ik .  2 B i l l ione n .  Und wir  
haben 1 0  B i l l ionen private Vermögen .  Und das ist sehr  deut l ich a uch gesagt 
worden :  Es ist e ine  Frage de r  Verte i l ung . W i r  haben im Moment le ider  e i ne  Ver
tei l u ng ,  angefangen bei der  Frage, wie gerecht wir d ie Ste uern  verte i len - e i ne  
U mverte i l ungssituation ,  d ie le ider dann  d ie  öffentl ichen Hausha lte völ l i g  desolat 
dastehen läßt ,  völ l ig  desolat. O b  das Länderhaushalte s ind oder o b  das Gemeinde
hausha lte s i nd .  Wer bei  den Verte i l ungskämpfen zwischen Bund ,  Landesreg ierung 
u nd i n  den kommunalen Spitzenverbänden e in mal dabe i  gewesen ist ,  der  weiß, 
was für ein L ied ich h ie r  s inge .  Und das ist a lso außerha lb der Diskuss ion ,  übe r  
solche Beträge auch n u r  nachzudenke n .  Man sol lte über d ie Sache nachdenke n .  
M a n  sol l  d ie Sache vera n kern . Wir müssen zwi ngend e ine O rgan isation haben,  
auch auf  Bundesebene .  Da b in  ich  derselben Mei n u n g .  S ie muß a ber  wachsen,  so 
wie der  Prävent ionsgedanke,  sag ich  mal ,  a uch  kommu na l  wächst, d u rch  Bete i l i 
g u n g  von Kommunen . U nd Herr  Bernrath,  es ist g lückl icherweise n icht so ,  wie  S ie  
es skizz iert habe n .  Be i  u ns s ind d ie Kommunen dabei . Und  F ra u  Poh l-Laukamp hat  
es ,  g laube ich , fü r Lübeck h ie r  deut l ich  gesagt; nun hat  Lübeck h ie r  auch e ine  
Sp itzenreiterrol le i n  der  Kr im ina lstatist ik le ider noch ,  es wi rd s ich hoffent l ich 
ändern . Aber was wir  wirk l ich b ra uchen ,  das ist Vernetzung  vor O rt :  Das ist  auch  
n icht u n bed ingt d ie Frage, wer  hat  denn n u n  den  Vorsitz, wobei ich wi rk l ich 
me ine ,  es ist  e ine  Bürgermeisterpfl icht, h ie r  e inzustehen für  so lche Aufgaben
stel l u ngen .  U nd d ie Pol ize i muß dabe i  sei n .  S ie muß i h re Kompetenz e inbr inge n .  
U nd was Sie sagten ,  Herr  Wolff, mit  dem Kr im ina l itätslageb i ld vor Ort .  D ie  Ana lyse 
vor O rt - das ist d ie ganz zentra le Frage, d ie  a uch  n u r  lokal beantwortet werde n  
kan n .  Und i n  d iesem Kreis bünde lt  s ich das, und  v o n  der  Basis sozusagen müssen 
wi r das a ufbaue n .  Wi r  müssen dann  über mehr Länderräte, so wie wi r  in Sch les
wig-Holstein  ja e i nen  haben ,  über  mehr  Länder räte dazu kommen,  daß es dann  
auch zu  e i ne r  Bu ndesorgan isat ion kommt. De r  Bund ,  da muß i ch  I hnen n u n  wider
sprechen,  Herr Schlauch,  hat kei ner le i  Prävent ionskompetenz . Und es g ibt meines 
Wissens . . .  ke ine  I n it iat iven des Bundes zur  po l it ischen U nterstützung d ieser 
gesamtgesel lschaft l ichen Präventionsansätze mit Ausnahme jetzt I h res H ierse ins ,  
Herr Schmidt-Jortz ig ,  was ich sehr  posit iv f inde . Und  ich we iß auch ,  daß es  be i  
I h ne n  e i n  Referat g ibt, das s ich damit befaßt . Aber das ist  doch erbärml ich wen i g ,  
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von daher meine ich,  müssen wir von den  Kommunen zur Landesseite dann in den  
Bund h inein e ine Organ isation wachsen lassen . Aber n icht kommen mit  Schirm
herrschaft und 2 Mi l l ia rden ,  und dann steht das Ding in  der  Landschaft, d ieses 

versenkt e inen,  wie ich finde,  wichtigen,  neuen Ansatz . 

Prof .  D r .  Schwind 

Vielen Dank,  mi r  ist d ie Provokation vol l  ge lunge n .  

I c h  wol lte I hnen i n s  Bewußtsei n  rücken,  d a ß  wir ü ber 2 Mi l l iarden für d ie Umwe lt 
ausgeben ,  aber kein Geld mehr haben ,  um d ie E ntwicklungsbed i ng ungen unserer 
Jugend zu  verbessern . Ja, wi r fah ren zurück .  Das schien mir wichtig zu  se in ,  und 
das ist offenbar auch a ngekomme n .  Natür l ich b ieten s ich k le inere Lösungen a n .  

Das ist selbstverständ l ich,  Herr Wegener .  Ich könnte m i r  zum Beispie l  vorste l len ,  
daß man  d ie vorhandene Deutsche Stiftung für Verbrechensverh ütu ng etwas 
besser finanzie l l  ausstattet, als d as b isher der  Fal l  ist . Da s ind wir uns e in ig .  Ich  

kan n  mi r  auch vorste l len ,  daß auf Bundesebene, Herr  Bundesmin ister ,  v ie l leicht e in  
Beirat, so  wie  der  AK I I  das vorsch lägt, e ine wichtige Beratungsfunktion ü be r
nehmen kön nte . Es g ibt da Bei räte , d ie man mitunter auch i n  den  Bundesländern 
hat, angesiede lt bei e inzelnen Min isterien zum Beispie l .  Ich kön nte mir  a lso auch 

vorste l len ,  daß es im Bund auch so ist und e in ige Koord inationsa ufgaben viel le icht 
da auch ü be rnommen werden,  ohne daß e ine ausdrückl iche Kompetenz des 
Bundes für d ie Prävention , ü ber d ie man s icher l ich streiten kan n ,  vorhanden ist.  
Hier geht es e igentl ich um d ie Sache und wie können wi r das vernetzen ,  was d a  
im Augenb l ick  geschieht.  Darauf kom mt e s  m i r  a n .  

Bu ndesmin ister der  J ustiz Prof. Dr .  Schmidt-Jortzig  

Zunächst möchte ich, obwoh l ,  Her r  Wegener,  S ie  das ja schon getan haben,  dem 
Kol legen Schlauch e in  b ißchen i n  d ie Parade fah ren . I n  d ieser Bundes repub l i k  

herrscht e in  föderales System,  was i m  Pr inzip funkt ioniert .  Wen n  es  n icht aus
drückl ich dem Bund zugewiesen ist,  ist es Ländersache bzw. kommunale Sache, 
wen n Angelegenheiten der ört l ichen Gemeinschaft dabei s ind . Und es g i bt nun  in  
der  ganzen Verfassung n i rgendwo e ine Zuständ igkeit für  d ie Kr im ina lprävention für  
den  Bund zugewiesen ,  deswegen muß er s ich da heraushalten . Sonst verletzt er ,  
obwoh l m itunter d ie Länder d ie Zusam menarbeit bei  knappen Kassen ja a uch ganz 
gern sehen, a ber  sonst ver letzt er d ie föderative Ord n u n g .  Der Bund hat a lso, ich 
spreche mal  nur von der Verbandszuständ igkeit, a l lenfa l ls d ie Mög l ichkeit, und daß 

er d ie  a uch nutzt, wi l l  i ch  g leich noch verdeutl ichen ,  gewisse Moderatoren le istun
gen zu  br inge n .  E r  kan n  moderieren ,  er kan n  vermitte ln ,  e r  kan n  a n rege n ,  er  kan n  
anspornen ,  e r  kan n  u nterstützen ,  e r  kan n  ergänzen, und das ist dann schon 
etwas . A l les and ere ist le ider (oder n icht le ider) n icht in  seiner Zuständ igkeit . So, 
was tut der  B un d ?  Tut er n icht v ie l leicht doch etwas? Tut er n icht viel leicht doch 



a uch etwas i n  R ichtun g  Forschungsförderung ? Also da wi l l  ich mich zunächst 
e in ma l  auf  d ie Zuständ igkeit ,  auf  die Organzuständ igkeit des Justizmin isters 
zu rückz iehe n .  Sie haben angesprochen,  sehr zu Recht, l ieber Herr Wegener,  wi r  
haben a ls e inz iger ,  und i mmerh i n  Bundesjustizm in ister ium, n icht Bundesin nenmin i
ster ium ,  e i n  e igenes Referat, dessen Zuständ igkeit n ichts a nderes ist a ls  Kr im ina l 
prävent ion . Der Refe rats le ite r  s itzt h ier  u nter I h nen und  a uch der Vater d ieses 
O rgan isationsgedankens im Bundesj ust izmin ister ium . . . .  Also, welches a ndere 
M i n ister i u m  auf Landes- oder Bundesebene hätte soetwas vorzuweisen? Seit 
ku rzem g i bt es, vom Bundesj ustizm in ister i um betreut, e i ne i ntermin ister ie l le  
A rbeitsgruppe, d ie  a l les das zusammensucht und versucht, a l les auf  e ine 
Gesprächsebene zu  br ingen ,  was denn i m  Bere ich der Bundesreg ierung s ich d amit 
beschäft igt .  Da fä l lt e i nem natür l ich sofort a l les mög l iche e i n .  Von der  J ugend
pol i t ik  ü be r  d ie Soz ia lpo l it ik  b is  zu r  D rogen pol it i k, aber natür l ich  a uch i nsbesondere 
I nnen- u nd Rechtspo l it ik .  Wir  betre iben ,  u nd d as macht vorwiegend auch d ieses 
genan nte Referat, a ls e rstes e ine  Bestandsaufnahme dessen ,  was in d ieser Repu
bl ik a l les mit Kr im ina lprävention zu  tun hat .  Und an der  Stel le würde ich gerne 
a uch e ine andere I nstitutio n ,  Bundesinstitution,  i ns Gespräch br ingen,  d i e  h ie r  
auch n icht zu  knapp vertreten ist, näml ich  das  Bundeskr im ina la mt .  Was das 
Bundeskr im ina lamt in dem Bere ich tut ,  muß s ich ja nun erst recht nicht verstek
ken .  U nd was da im übr igen an Forschung  passiert, an Forschungsförderung  i n  
E i n beziehung  a uch von Forsch ungskapazitäten ,  d ie  n icht im  BKA selbst angesie
delt s i nd ,  das ist auch n icht so sch lecht . Dan n  g ibt es e ine zentrale Dokumenta
t ion,  es g i bt das, was wi r  machen werden ,  näml ich Gesprächsrunden e inführen,  
u nd a n  d ieser Ste l le kan n  ich e ine n  k le inen Blumenstrau ß  überreichen : Das 
Bundesjust izmin ister i um wird , wen n  auch mit e inem bescheidenen Beitrag ,  aber 
wird gern den nächsten Deutschen Präventionstag u nterstützen .  Aber das ist a l les, 
bei  k le inen Leuten sind das kleine Gaben ,  be i  kleinen Budgets sind es a lso k le ine 
Summe n .  U nd vor  a l lem muß man sehen,  ist  der  Bund es a uch ,  der  das tut . . .  in  
der  künft igen Entwick lung ,  wen n  denn d ie I ntegration i n  E uropa hoffent l ich auch 
stärker wi rd ,  näml ich i n  Sachen Kr im ina lprävention a uch auf  eu ropäischer Ebene 
im J ustiz rat, a lso in der d r itten Säu le des Maastr icht-Europa,  d ie D inge a u f  den 
Punkt zu  br in gen ,  m it den anderen Staaten z usammen zu verhandeln ,  und dann  
s ind  wi r  schon be i  e i ne r  ganz  beachtl ichen Re ihe, d ie  so getan wi rd , de re n  s ich 
i ns besondere das Bundesjustizmin ister i um auch angenommen hat ,  obwoh l  noch 
e inma l ,  es keine gezielte vol le Zuständ igke it  dazu g i bt .  Ganz zum Sch l u ß, da kan n  
ich mich n u r  vol l  Herrn Wegener ansch l ießen ,  I h re Idee ist tol l .  Aber  schon d ie 
Prämisse wi rd n icht stattfinden ,  daß dä en tsp rechende Gelder i n  Eu ropa fre iwer
den .  Das garantiere ich I hnen,  daß das so n icht stattfinden wird . U nd wen n  dann  
tatsäch l i ch  h ie r  e i n  Pfenn ig  u nd dort e i ne  ha lbe Mark, dann  s i nd d ie  Geier  von 
ganz a nderen H immeln sofort heruntergestoßen,  bevor denn  i rgendwe r  anderes 
h ier  e ine Kra l le d rauflegen könnte , a lso schon d ie Prämisse, daß Geld vorhanden 
wäre, i st n icht rea l istisch .  Und wenn denn Geld vorhanden wäre, daß wir  dann d ie 
Idee mit  der  Deutschen St i ftung für Prävent ion oder ähn l iches äußerst i nteressant 
fänden,  wi l l  ich nicht bestreiten ,  aber  solange d i e  Prämisse n icht rea l i st isch i st, wi l l  
ich mich d ieser Gesch ichte n icht nähern,  und  würde mich eher e inem Weg a n
sch l ie ßen wol len ,  wie i h n  der  sch leswig-holste in ische Staatssekretär Wegener 
a ngedeutet hat:  wi r  müssen aus dem Bestehenden das Beste machen,  und wenn 
es denn  e i n  Bei rat se in  sol l  - ich b i n  a ls  a lter kommunaler  Mensch i mmer e in  



bißchen skeptisch gegenüber Beiräten . . .  , aber auf so einer Sachebene kann das 
sinnvol l  sein, das will ich nicht bestreiten.  Wenn die Innenministerkonferenz das 
so wünscht, fordert etc. und  es also auf der Bundesregierungsseite dann von dem 
Bundesinnenminsterium präsentiert würde, ich könnte mir vorstel len - auch da 
natürl ich die gebotene vorsichtige Formul ierung, - daß sich der Bundesjustizmini
ster dem nicht versperren würde.  

Abgeordneter Schlauch 

H err J ustizminister, ich möchte etwas Wermut in I hren Wein gießen, von wegen 
daß der Bund nun  a l les wunderbar unterstützt. Der Bund verhindert auch an ganz 
entscheidender Stel le .  Für meine Begriffe gute Beispiele an  ganz bestimmten 
Punkten in der Drogenprävention (egal wo Sie das ansiedeln,  in der sekundären 
oder in  der tertiären Prävention) : Der Bund schmeißt den Kommunen Prügel 
zwischen die Beine, der Bund läßt positive Beispiele mit positiven Ergebnissen wie 
in Frankfurt, wie in Hamburg, sozusagen baut H indernisse auf, daß Kommunen 
Angst haben, die möglicherweise n icht so m utig sind oder wo möglicherweise 
nicht Leute wie ein Herr Staatsanwalt Körner oder wie die auch alle heißen,  da 
hinstehen u nd versagt beispielsweise in der Drogenfrage niedrigschwel l ige Ange
bote, bzw.  sagt: Wenn Ihr  das macht, bewegt Ihr  E uch i n  der G ra uzone, sozusa
gen mit einem Fuß schon i n  der Rechtswidrigkeit. Also der Bund ist in der Präven
tionsfrage nun  wirklich auch sehr massiv in der anderen Richtung tätig, wie dieses 
Beispie l  für meine Begriffe zeigt. 

Bundesminister der Justiz 
Prof. Dr. Schmidt-Jortzig 

Ich möchte nur sagen, daß das im Zweife l ,  oder mit ziemlicher Sicherheit, der 
Drogenbeauftragte der Bundesregierung, der parlamentarische Staatssekretär 
Lintner aus dem Innenministerium, ganz anders sehen würde als Sie. Ich will mich 
da gar nicht einmischen. Ich möchte nur an  der Stel le noch, weil ich es vorhin 
vergessen habe, H err Schwi nd,  I hr zu Recht kritisch angemerktes Beispiel mit dem 
Eingehenlassen einer eingeführten kriminologischen Forschungsstel le ergänzen : 
H ier ist nicht der Bund derjenige gewesen, der das angestoßen hat. Sie wissen, 
daß das Ding H älfte/Hä lfte vom Bund und von den Ländern finanziert wird. Daß 
man das nicht mehr finanzieren wollte, das kam aus dem Länderbereich. Der Bund 
war da ganz friedl ich, denn wir wollen das gerne weiterführen, aber so ist nun 
einmal das föderative Leben.  



Präsident Bernrath 

Ich verstehe die Diskussion jetzt nicht; geht es um Zuständigkeiten von Bund, 
Ländern und Gemeinden oder geht es um Prävention? Wenn ich mir das ansehe, 
ist unser Problem in  den Kommunen ja n icht, sorgfältig zu erfahren, welche Kom
petenzen bei den Kommunen und bei den Ländern l iegen. Sandern wir haben die 
Aufgabe, Bund und Länder zu unterstützen in ihren Aufgaben, die ihrerseits uns 
die Möglichkeiten geben,  praktisch auch gegenüber der Bevölkerung  mit dieser 
Aufgabe fertig zu werden.  Daß wir also in der Bevölkerung auch Verständnis 
finden. Sonst bringt das ja a lles nichts . Wir brauchen sie ja;  wir können uns hier 
einigen, wir können uns auch über Gremien einigen, wenn die Bevölkerung das 
nicht mitträ gt, dann werden wir in  der Prävention scheitern; denn wir brauchen die 
Bevölkerung,  gerade auch die Polizei braucht die Mitarbeit der Bürger. U nd die 
fragen n icht danach, wer zuständig ist. Wenn wir in  diesen Tagen bei uns in der 
Stadt erleben, daß ein kleines M ädchen ermordet wird, vier Zeugen müssen 
dagewesen sein, nur einer meldet sich, dann sieht man, welchen Bedingungen wir 
uns gegenübersehen, wenn wir an der Aufklärung,  und aus der Aufklärung ergibt 
sich ja wieder Prävention ,  mitwirken wol len, da l iegen einfach die Schwierigkeiten,  
die wir  haben, und die können wir  nur  überwinden, wenn wir  den jeweils örtlich 
Verantwortl ichen, Kommune und Polizei, wenn wir denen die Freiräume schaffen,  
die sie brauchen, um i hrerseits zusammenzuarbeiten, dabei  erfo lgreich dann auch 
mit der Bevölkerung  zusammenzuarbeiten und zum anderen die nötigen Mittel 
dafür so zu bekommen,  daß gar keine, ich sag es einmal vereinfacht, Verschwen
dung stattfindet. Wir haben ja für eine Menge noch Geld in der Bundesrepubl ik.  
Wir haben leider nicht mehr das G eld für die essentiel len Bedürfnisse, die wir in 
den Gemeinden befriedigen müssen .  D as ist nicht nur die Prävention;  z . B .  Asylbe
werber a nständig behandeln,  unterbringen,  das gehört schon fast in  die Präven
tio n ,  die treiben wir ja  auch in  die Ohnmacht, diese Leute, so wie wir sie unter
bringen, weil wir nicht mehr anders können. Die Mittel werden uns vorenthalten 
oder wir werden gezwungen, sie falsch einzusetzen. Ich  b in  dennoch optimistisch, 
ich glaube, daß wir es irgendwan n  wieder lernen ,  nicht nur unsere Schwächen 
gegeneinander zu wenden, sondern auch unsere Stärken zu nutzen. Der Bund hat 
Stärken ,  die Verfassung beschreibt sie, die Länder haben Stärken,  und die Kom
munen als selbstverwaltende Kommunen haben außergewöhnliche Mittel ,  auch in 
diesem Bereich, nun mit der Polizei zusammen, die Pol izei unterstützend, der Krimi
nal ität vorzubeugen, damit Kriminal ität zu vermindern und Vertrauen in der Bevöl
kerung zu schaffen,  und darauf kommt es letztlich an .  Wenn der Bürger nicht mehr 
auf den Staat vertraut, kann er noch so perfekt sein und noch so viel privatisieren, 
noch so viel Steuern eintreiben,  er erkennt nicht mehr, wo es ihm noch nützen 
sol l ,  nützen kann, und das ist einfach meine Sorge, daß wir in den Punkten zu 
wenig gemeinsam machen. Aus unserer Sicht ist dazu zu sagen, daß wir da zu 
sehr al leingelassen werden. Ich darf nur einen Satz am Rande sagen, da wir ja 
al les aufzählen,  was möglich ist. Es gehört natürl ich dazu, auch eine Personalaus
stattung bei der Polizei zu haben, die nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ 
i n  Ordnung ist. Die kriegen Sie nur, wenn Sie sie anständig bezahlen.  Wir machen 
also etwas bei den Sparkassen,  wir geben also den Öffentlich-rechtlichen, oder 



gehen ins halböffentliche oder halbprivate System mit ungeheuren Dotierungen, 
wir verbessern die E ingruppierungen von kommunalen Spitzen, aber da, wo das 
al les realisiert werden muß, da sehen wir immer stärkere Einengungen, die die 
Initiativen in diesem Bereich der ausführenden Mitbürgerinnen und Mitbürger 
immer mehr einengen, und sie resignieren.  Und wenn wir das nicht überwinden, 
werden wir auch mit der Prävention nicht erfolgreich sein . 

Oberbürgermeister Dr .  Wolff 

Wir hörten ja von den Vorrednern, Geld ist offenbar da, nur die Frage ist, wie wird 
es verteilt. Ich möchte an das anschl ießen, was Herr Bernrath über die Personal
ausstattung gesagt hat, ich habe es vorhin ja schon betont, es wird einfach von 
uns, vom Städtetag ,  a ls viel zu schwach angesehen von der Zahl her, von der 
Qualität, aber die Ausstattung, Herr Wegener, ich bin dankbar, daß von Ihrer Seite 
die Frage der Ausstattung der Polizei problematisiert wird: Also, wir haben z .T .  
Pol izeibeamte, d ie müssen eben nach einer langen Streifenfahrt, nach Schicht
dienst h interher ihre eigenen Berichte hämmern, auf einer Schreibmaschine, und 
dann haben sie Funkgeräte bei uns in der Stadt, da können sie innerhalb der Stadt 
nicht miteinander kommunizieren,  wenn sie aus dem Streifenwagen herausgehen. 
Der Streifenwagen ist nicht so einsatzfähig, wie es gefordert wird . Dort müßte 
mehr getan werden. Und die Bevölkerung verlangt, wie gesagt, eine Präsenz einer 
gut ausgebildeten, gut ausgestatteten Polizei . Und die Bevölkerung sagt auch, wir 
brauchen um Gottes Wil len nicht ständig neue Vorschriften .  Herr Justizminister, 
wir haben manchmal den E indruck, ob in den Ländern, im Bund oder zuletzt auch 
im G 7-Gipfel in New York, da passiert was, da werden wilde Erklärungen 
abgegeben :  Man müßte unbedingt etwas gegen diese Kriminel len machen und 
man müßte neue Vorschriften finden, um dieser Verbrecher habhaft zu werden. 
Die Vorschriften sind meistens da. Also es haben sehr bekannte Präsidenten von 
Landgerichten und auch Oberverwaltungsgerichten gesagt, das Problem in unse
rem Staat ist nicht, daß es an Vorschriften fehlt. Absolut am Vollzug, am Umset
zen dieser Vorschriften, und das reklamieren nicht nur die Bürger, sondern auch 
die kommunalen Spitzenverbände. U nd wenn's um Geld geht, ich habe auch nicht 
so viel , daß die 2 Mil l iarden verfügbar sind. Man muß also erst das Fell zerlegen, 
wenn der Bär erlegt ist und nicht vorher. Und nach unserer Betrachtung, der 
Forderung der kommunalen Spitzenverbände, sind, H err Schwind, diese 2 Mil l iar
den Peanuts. Die U mverteilung erfolgt ganz woanders. H err Bernrath hat ja schon 
auf die kommunalen Finanzen verwiesen .  Mir war es heute lästig, in der ersten 
Wortmeldung wieder das Jammerlied der kommunalen Spitzenverbände anzustim
men. Wenn man heute l iest in der Zeitung, Frankfurt sei bei 8 Mi l l iarden Schulden . 
Ich glaube,  Essen l iegt etwas näher. Es  liegt auch in  der Liste der Bundesrepublik 
Deutschland ganz oben . U nd wenn man dann sieht die Finanznot von Städten,  die 
wirtschaftl ich bisher in  der Blüte standen . Aber sie brauchen nur die Defizite 
sämtlicher Haushalte unserer Städte ansehen, wie die Kurve stei l  nach oben geht. 
Und die I nnenminister der Länder, als Kommunalaufsicht, wissen al le, wo der 
Hauptgrund für die Finanznot der Städte l iegt: in den explodierenden Sozialaus
gaben . U nd es ist ganz eigenartig,  da kann ich, H err Schlauch, sagen, da sind wir 
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uns als Kol legen ganz einig, da gibt es keine Fraktionen, die sozialdemokratischen 
Kol legen genauso wie die christdemokratischen. Die wenigen Kol legen, die wir von 
anderen Fraktionen haben, die sagen, es muß in  den Sozialausgaben zurückgehen. 
Und wenn da  mal vorsichtig drangegangen wird, gibt es die totale Blockade a uf 
Bundesebene. Das ist für uns unerträgl ich.  H ier wird das Hauptgeld ausgegeben .  
Ich sage auch  gleich, mit welcher Folge, und auch mit der  Gemeindefinanzreform , 
Stichwort Gewerbesteuerreform und g leichwertiger Ersatz . . .  Wir als Städte und 
Gemeinden haben langsam ke in  Vertrauen mehr, daß in  d ieser Republik zusammen 
mit dem Bundesrat die Dinge vorankommen und die Finanznot der Städte über 
diese beiden Punkte Sozia lausgaben und Einnahmeverbesserung nun wirklich 
korrigiert wird. Ich habe ja bei meiner ersten Wortmeldung gesagt, bei den freiwil
ligen Leistungen, die wir im Moment gar nicht mehr erfül len können, da wird 
Prävention betrieben. Wenn wir Sportvereine im Wege freiwi l l iger Aufgaben nicht 
mehr fördern können, Kulturvereine, Jugendverbände - gucken Sie sich mal d ie 
Haushalte an ,  da l äuft nichts mehr.  Und  dann sind d ie J ugendl ichen eben auf der 
Straße. U nd wenn s ie a uf der Straße sind, dann kommt eben Gewalt auf .  I ns
besondere in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit. Ich meine, es l iegt uns immer viel 
näher, Wege vor Ort mit praktischen Lösungen zu suchen, ob das machbar ist, 
auch die kleinen Schritte. Da h aben wir die schnel lsten E rfolge. Nur wirklich der 
Dreh- und A ngelpunkt ist bei den Finanzen. Und wenn wir, wie eben schon 
dargestel lt, im J ugendbereich, im Sozialbereich d ie  freiwi l l igen Aufgaben nicht 
mehr wahrnehmen können gegenüber den Pfl ichtaufgaben, dann sehe ich für 
Prävention im Bereich unserer Städte sehr, sehr schwarz. 

Staatssekretär Wegener 

Lassen Sie mich da gleich a nschließen :  Finanznot, Kriminal ität, E ntstehung,  Krimi
nal itätsprävention.  Wir haben im M oment in  der Innenministerkonferenz ein sehr 
heikles Thema. Das heißt :  Wie verhindere ich, daß bei den Spätaussiedlern, die 
insbesondere aus Kasachstan kommen, zunehmend Jugendkriminal ität entsteht? 
Und zwar daher, daß wir mehrere Faktoren haben . Einmal kommen immer weniger 
Deutschsprachige zu uns. Zweitens hat der Bund, und jetzt komme ich zum G eld ,  
hat der Bund die Sprachkurse drastisch reduziert für diese jungen Leute, die nur 
mit Russischkenntnissen hierher kommen, keine entsprechende Sprachunter
weisung  kriegen, in eine G hettosituation kommen, wie beispielsweise in G ifhorn 
oder in  anderen Bereichen, wo sich das massiert, weil man eben dahin geht, wo 
schon Famil ien s ind,  d ie man kennt, oder d ie eigene Famil ie lebt. Mit  der Kon
sequenz, daß wir ganz massive Steigerungen von Jugendkriminal ität in den Berei
chen haben. Und verursacht insbesondere durch die fehlende Sprachkursunterstüt
zung, die der Bund gestrichen hat. Das heißt, um das nochmal in Relatio n  zu Ihren 
2 ,  Mi l l iarden zu setzen.  Es werden hier notwendige U nterstützungsmittel gestri
chen, und man kann das im gesamten Bereich der Ausländerpolitik auch über
tragen, d ie auch dazu da sind, zu integrieren und kriminal itätsvorbeugend zu 
wirken .  Und  was sehen wir? Wir sehen genau diese E ntwicklung und können sie 
nicht stoppen.  Im Moment jedenfalls .  Wir müssen uns verzweifelt neue Model le 
ausdenken, wie wir dieses soziale Problem, diesen Sprengstoff entschärfen 



können, weil der Bund sich hier schl icht aus der Verantwortung zieht. Das ist das 
Problem. Und insofern habe ich nicht sehr viel Verständnis für solche Finanzforde
rungen. Das möchte ich nochmals wiederholen. Ein anderer PÜnkt ist mir wich_tig, 
um auf die Frage zurückzukommen:  Wie kommen wir eigentlich weg von dieser 
Diskrepanz zwischen objektiver Sicherheitslage und subjektivem Sicherheitsemp
finden? Für mich ist ein Kernproblem, wie gehen wir mit einer Forderung um, die 
sehr populär ist :  mehr Pol izei einzustellen, auch Pol izei besser zu bezahlen, das ist 
klar. Aber mehr Polizei einzustellen,  mehr Polizei auf die Straße zu bringen, und 
von daher dann kriminal itätsverhütend zu wirken . Das ist eine ganz populäre 
Forderung.  Wir hatten damit zu tun in Schleswig-Holstein, im Zusammenhang mit 
dem Wahlkampf. Das ist ganz klar. Die Opposition hat gefordert: 500 ·stel len 
mehr.  Wir haben dieses dann mal finanzieren lassen, auch der Opposition ent
gegengehalten,  wie wollt ihr das denn eigentl ich machen, 500 Stellen für die 
Landespolizei mehr? Wir haben rund 9000 Poliiisten in Schleswig-Holstein.  Dar
aufhin ging das schon los bei der Frage: was kostet der einzelne Polizist? Ich kann 
ihn ja nicht nackt und bloß in  die Landschaft stel len, er braucht Ausstattung, er 
braucht Beihi lfe usw. , d . h . wir s ind sehr schnel l  von 50. 000 D M  pro Pol izeibeam
ten auf 1 00. 000 DM gestiegen bei der Berechnung, d . h . , 500 Stellen sind 50 Mio.  
DM strukturelle Verschuldung oder Mehraufwand des Landes auf die Jahre bezo
gen, und die werden dann natürlich auch befördert usw. und so fort, d . h . steigen
de Haushaltsvolumina. Was heißt das ganz konkret? Wir haben das umgesetzt 
dann landesweit, i n  ein Konzept, das heißt 500 Stel len für d ie Landespolize i .  Da  
hat d ie  CDU gesagt, ja ,  damit wi r  das  organisieren können, werden wir es  auf die 
Legislaturperiode hin strecken. Na gut.  Das fängt ja dann an mit der Ausbi ldung.  
Da hat man dann erst einmal 3 Jahre keinen neuen Polizisten.  Dann hat man 
vielleicht die Polizei, die man braucht in der Verstärkung. Dann setzt man die um 
in die Dienststellen des Landes. Wir haben ausgerechnet, daß nach 3 Jahren jede 
6. Dienststelle einen Polizeibeamten mehr hat, jede sechste D ienststelle im lande 
Schleswig-Holstein einen Polizeibeamten mehr bei einem Volumen von 50 Mio.  D M  
Mehrkosten .  Wenn m a n  sich das einmal vorstel lt, dann wird e ines ganz klar:  Wir 
brauchen Präventionsarbeit. Wir brauchen das Zusammenwirken al ler gesellschaft
l ichen Kräfte vor Ort, um gemeinsam Ansätze zu finden, diese Kriminalitätsent
wicklung, die m it der Sozialstruktur, mit der Technikstruktur, mit der Wirtschafts
entwicklung zusammenhängt, mit der Verarmung der Menschen, mit der Isolation 
der Menschen, daß wir  dem gemeinsam begegnen, Vernetzungen schaffen .  Nur 
so kann ich überhaupt das Problem in den Griff bekommen, aber nicht mit mehr 
Polizisten . Das ist eine I l lusion. So viele Polizisten kann ich überhaupt nicht aus
bi lden. Ich kann sie letzten Endes überhaupt n icht in  die Fläche bringen.  U nd 
deshalb :  i ntell igente Konzepte, d . h .  beispielsweise Technikeinsatz, Computerisie
rungsprogramm, das kommt bald bei uns. Da sollen dann die Polizeibeamten von 
ihrem Adler-Suchsystem wegkommen, mit ihren acht Durchschlägen, und dafür 
mehr auf die Straße gehen können und mehr Schutzmann vor Ort sein können. 
Bürgernahe Polizei , wie Herr Bernrath das zu Recht gefordert hat, daß wir zu 
diesen alten Traditionen wenigstens im Ansatz wieder zurückkommen und auch 
nicht den Pol izisten, der immer nur keine Zeit hat und immer nur schnell mit dem 
Dienstkraftwagen um die Ecke fährt und dann wieder in sein Revier zurückkommt, 
sondern er muß Ansprechpartner sein,  er muß bürgernah agieren körinen. Und 
deshalb muß er von Schreibtischarbeit freigesetzt werden, und wir müssen al le 



Funktionen in  der Polizei, d ie mit Verwaltungstätigkeiten zu tun haben, mit Verwal
tungsangestellten besetzen u nd nicht mit ausgebildeten Pol izeivol lzugsbeamten .  
Auch dieses Konzept fahren wir. Wi r  müssen uns  gezielt an  Brennpunkten orientie
ren, u nd da nützt beispielsweise exzellent ein kriminalpräventiver Rat. Brennpunkte 
definieren a ufgrund der Kriminal itätsanalyse und sagen :  genau da  müssen wir 
ansetzen. Wir müssen mit den Lehrern reden in  dem Bereich.  Wir müssen mit den 
Wohnungsbaugesellschaften reden .  Da m uß beispielsweise ein Streetworker h in  
usw.  E in Gesamtkonzept entstehen l assen ,  dann setze ich  wirklich d ie  Mittel , die 
ich habe, ohne Mehraufwand zielgerichteter ein .  Genau das ist für mich das Credo 
der kommunalen Kriminalpräventionsräte : Das, was man hat, vernetzt, bewußt 
zielgerichteter einsetzen .  Das ist für mich eine bessere Antwort als das R ufen "Wir 
brauchen mehr Polizei " .  D ieses können wir in dieser H a ushaltssituation nicht 
leisten .  

Bundesminister der Justiz Prof. Dr.  Schmidt-Jortzig 

Zwei K urzbemerkungen und eine dann zur Sache. D a  die Debatte, wie immer i n  
diesen Tagen, Wochen,  M onaten sehr schnel l  in eine F inanzierungsdebatte a us
bricht, l ieber Herr Wolff, nur  zu I h rer Bermerkung :  Al les was die kommunale 
Situation reformieren könne, werde auf B undesebene b lockiert. Was an  Gewerbe
steuerreform auf den Weg gebracht wurde, was auch an K ürzung,  Redu zierung 
von Sozial leistungen a uf den Weg gebracht wird,  wird dann vom Bundesrat 
blockiert und den sie tragenden politischen Kräften.  Es wird so deutl ich,  wo mögli
cherweise die Kausal itäten l iegen . Zweitens, H err Wegener, ich habe vor kurzem 
den neuen schleswig-holsteinischen Minister Steenblock gesprochen.  Er h at zu mir 
gesagt: Das sei ja a l les so ganz schwierig ,  als Neul ing in  so einem g roßen Haus, 
1 200 Beamte habe er da  in  seinem Ressort. Schleswig-Holstein ist ein Land, was 
u nter den 1 6  der Größe nach sicherl ich erst an Stel le 1 2,  1 3  so ungefäh r  l iegt, e in 
Ressort mit so vielen Beamten, wenn ich mir dagegen das Bundesjustizmi nisteriu m  
ansehe . . . . .  D a n n  k a n n  i c h  nur  immer wieder sagen, was i c h  a u c h  als Wissen
schaftler immer und heftig gestützt durch  entsprechende E xpertisen gefunden und 
gesagt habe ,  d ie  großen Ressourcen s ind  i n  der  al lgemeinen Verwaltung zu finden, 
u nd dann geht es darum, u mzuschichten .  N icht um Neufinanzierung,  da  gebe ich  
Ihnen recht. D rittens:  Stärkung des Rechtsgefühls .  Das ist natürlic h  ein Thema , 
was ganz speziel l  auch den Bundesjustizminister a ngeht. I ch  g laube nicht, daß wir 
viel Erfolg erzielen werden, obwohl ich I hnen völl ig zustimme in der A usgangs
analyse, b ei dem Ruf nach Deregu l ierung .  Wir sind einfach  in  einem hochentwik
kelten und dicht besiedelten Land mit al len mögl ichen a nderen Ursachen, bis h in  
zu der  Ursache, die die Rechtsprechung  mit  der  Forderu n g  nach immer weiteren 
Gesetzesvorbehalten stellt. Wir können n icht effektiv Gesetze herunterfahren,  
jedenfal ls nicht so,  daß es e ine nennenswerte Deregul ierung wäre. Wir  können 
versuchen, an  E inzelstel len D inge zu verändern, wir können auch an  E inzelstel len, 
und das macht der Justizminister (Wir haben da schon ein paar Beispiele vor
zuführen) ; versuchen etwas zurückzuholen, a ber es ist nicht mögl ich, mit Dere
gul ierung wirklich große Dinge zu erreichen,  um Rechtsgefühl  zu steigern .  E in  



wesentl icher Punkt ist derzeit auf Bundesebene in der Kriminalitätsbekämpfung . . . .  
was da sehr stark eine Rolle spielt, ist die Frage der Entkriminal isierung .  Ich habe 
mir n icht gedacht, daß ich ein besonders konservativer Mensch bin, aber die Idee, 
mit Entkriminal isierung etwas zur Reduzierung von Kriminalität zu tun und unter 
Kriminalität dann wirklich das zu verstehen, was als Verstoß gegen gesellschaftl i
che, auch natürlich rechtl ich fundierte Verhaltensregeln stattfindet, diese Idee ist 
abenteuerlich.  Ich glaube eher, daß es ein Problem ist, daß wir sehr starke Voll
zugsdefizite haben.  Das ist namentlich bei den Strafnormen dann der Fall, wenn 
wir, auch bei strafrechtsrelevanten Verhaltensweisen, dazu übergehen, bei man
chen Dingen mit der Schulter zu zucken und zu sagen, das seien Kavaliersdelikte. 
N iemand im Saal fühlt sich angesprochen.  Das reicht ja von den Dingen, die man 
so auf seiner Steuererklärung schönen könnte, das hat noch nie einer getan ,  aber 
ich wil l  es nur ganz theoretisch sagen. Es geht zu Subventions- und Anlagebetrug. 
Also das sind die Kavaliersdelikte, und dann gibt es die anderen Geschichten,  wo 
wir uns eigentlich daran gewöhnt haben, das achselzuckend hinzunehmen als 
offenbar nicht zu bekämpfende Situation unserer gesellschaftlichen E ntwicklung.  
Das haben wir i!1 der Anti-Gewaltkommission ja an al len Stellen gefunden:  Die 
deutliche Zunahme der Gewaltanwendung, Anrempeleien , Schlägereien, Aggres
sionsausleben,  das nimmt man heute so h in,  aber daß man dann so etwas akzep
tiert, das stört natürlich das Rechtsbewußtsein. Und da ist die J ustiz dann auch 
mit dran; wenn es um die Präsenz der Pol izei geht, dann geht es auch um die 
Präsenz der J ustiz . . . . . . .  . 
Aber daß die J ustiz manches gezwungenermaßen, wie Sie auch glaubhaft zum Teil 
berichtet haben, nicht mehr verfolgen kann oder durch faktisches liegenlassen zu 
einer Nichtverfolgung führt, ist auch nicht sehr förderlich .  Es müßte die E ntschei
dungstätigkeit der Gerichte fühlbar und effektiv, auch im normalen gesellschaftli
chen Leben, da sein, und das geht auch zurück. Ich könnte hier e ine ganze Menge 
Dinge vorstellen, die ursächl ich dafür sind, daß wir e in schwächer werdendes, 
lockereres, wie man viel leicht modern sagen würde, Rechtsgefühl haben.  Ich 
glaube deswegen, und vielleicht haben Sie das gemeint am Anfang  bei der primä
ren Prävention,  das ist nicht nur eine gesamtgesellschaftl iche Aufgabe, sondern 
eine unmittelbar gesellschaftspol,itische Aufgabe, und unter Gesellschaftspol itik ist 
n icht nur das zu verstehen,  überhaupt nicht in erster Linie das zu verstehen, was 
man in  irgendeinem Parlament, auf irgendeiner Ebene dieses geschichteten Staats
wesens regeln könnte, sondern das, was jeder von uns als Teil dieser Gesellschaft 
tagtäglich für sich selbst, in Famil ie, Schule usw. so tut oder eben läßt. Und 
insofern ist primäre Kriminalprävention nicht nur eine gesamtgesel lschaftliche 
sondern eine  grundlegend gesellschaftspolitische Aufgabe, das wird einem immer 
deutlicher. 



Oberbürgermeister Dr .  Wolff 

I ch  wollte noch einmal die Koordinationsfrage und die rechtzeitige I nformations
pfl icht ansprechen . Da meine ich ,  daß . sowohl vertika l ,  also zwischen Bund, 
Ländern und Gemeinden, als auch h orizontal von den Behörden noch viel zuwen ig  
passiert. I ch  möchte an einem konkreten Beispiel deutl ich machen, wo wi r  der 
Meinung sind, daß hier sehr viel versäumt wird in der Vermeidung von Gewalt, 
von Verbrechen, und zwar die Verfassungsschutzberichte. Ich sch ränke gleich ein, 
die natürlich  für die Öffentl ichkeit bestimmt sind und veröffentl icht werden. Die 
bekommen wir, und wenn wir dann die Qual ität der Berichte sehen, wo nur ganz 
pauschal  bestimmte Risikogruppen, rechts-/l inksradikale Parteien oder terroristi
sche Vereinigungen dargestel lt werden, i hre prozentuale Verteilung in dem jeweili
gen Land oder Bund, dann die Schwerpunkte von Ereignissen in Städten, aber 
auch nur ohne Namensnennung, ohne konkrete H inweise, natürl ich im öffentlichen 
Bericht ist  Datenschutz sofort wieder das Problem. U nd dort in  diesen Verfas
sun gsschutzberichten (ist ja interessant) werden mittlerweile  schon Artikel von 
"Stern"  und "Spiegel " zitiert. Manchmal habe ich den Eindruck, daß "Stern ;, und 
"Sp iegel " besser informiert s ind als die Verfassungsschutzabteilungen im I nnenmi
nisterium. I ch  habe daraufhin  über Jahre zurück gesagt, wie wäre es denn, wenn 
wir als Geh eimnisträger, die Bürgermeister, Oberbürgermeister, mal  detai l l iert 
informiert würden . Wir kennen ja zum Teil unsere Pappenheimer im rechts-/links
radikalen Bereich, aber wenn es dann z .  R bei den Kurden geht um die PKK oder 
die ital ienische Mafia, die Russen-Mafia, in unseren chinesischen Restaurants die 
China-Mafia - warum wird das nicht genannt? Da  sind im Verfassungsschutz 
oder im Bundesnach richtendienst Kenntnisse da über eine Stadt. Als Geheimni
sträger, der ja seinen Eid geschworen hat, bekommt man nicht die I nformationen, 
um Gefahren von der Gesellschaft, von den Bürgern abzuwenden . Frage deshalb 
an  den Herrn Bundesminister und den Herrn Staatssekretär :  Könnte es in  den 
Bereichen Verbesserungen geben, mehr .· Vertrauen, mehr I nformationen, mehr 
H inweise, wo wir dann auch in  Ü berwachungen von Wohnungen oder insbesonde
re auch in  der Kontrol le bestimmter Personen zusammen mit der Polizei, mit den 
Beratungsstel len , mit den D iensten vor Ort etwas tun können? Das ist auch nur  
wieder e in  p raktisches Beispiel .  Es gäbe mehrere. Ich  meine, man m üßte noch 
mehr wirkl ich informieren und koordinieren. 

Staatssekretär Wegener 

H err Wolff, das sprengt etwas den Rahmen des Themas h eute, wiewoh l  das 
natür l ich Auswirkungen auf die Kriminal itätsentwicklung hat.  I ch  b in  gern bereit, 
daß wir darüber einmal sprechen würden und das auch thematisch in der 
I n nenministerkonferenz aufgenommen wird : I st es konkret genug, was wir in  
Verfassungsschutzberichte aufnehmen ? Nun ist es  so, daß i n  d ie  Verfassungs
schutzobservationen, in die nachrichtendienstl iche Überwachung  diejenigen 
Bestrebungen aufgenommen werden, die aggressiv kämpferisch sich gegen die 



freiheitl ich-demokratische Grundordnung richten .  Und was Sie eben mafiose Struk
turen genannt haben, da beziehe ich insoweit die Scientology mit ein, obwohl das 
bundesweit nur diskutiert wird - d ieses sind wirtschaftskriminelle undpr_g.a,nisierte 
Kriminalitätsprobleme und sind keine aggressiv kämpferischen pol itischen Ausein
andersetzungen mit unserem Staat und mit unserem Staatsgefüge. Von daher 
haben wir da eine sehr klare Trennung zwischen polizeil icher Arbeit und nachrich
tendienstl ichen Tätigkeiten von Verfassungsschutzorganisationen.  Das muß man 
b itte auch respektieren.  Über d ie Frage eines genaueren Informationsaustausches, 
über das, was veröffentl icht werden kann, können wir gerne einmal reden, ob 
I hnen das ausreicht, muß das Gespräch dann zeigen.  
Nun kurz das Schlußwort: 
Ich glaube, daß die heutige Podiumsdiskussion doch ein breites Konsensbild hier 
abgibt im Podium, einschließlich des Herrn Bundesjustizministers, wenn ich das 
hier so bewertend sagen darf. Wir stellen uns gemeinsam dieser Aufgabe, wobei 
sicherlich die Schwerpunkte etwas verschieden gesetzt werden.  Aus meiner Sicht 
halte ich es für wichtig, daß wir dazu kommen,  über Länderpräventionsräte uns 
auch über einen nationalen Präventionsrat Gedanken zu machen. Der muß aber 
sozusagen Fundierung haben, er muß stehen können, er darf nicht aufgesetzt sein ,  
sondern e r  muß sich entwickeln eigentlich aus der Bewegung 'Kriminalprävention 
vor Ort' und dann auf Landesebene bis zum Bund h in .  U nd vorher könnte man 
s ich durchaus so etwas vorstel len, wie Sie es vorhin auch schon gesagt haben, 
daß bestehende Institutionen, wie beispielsweise die Kriminologische Zentralstel le, 
so etwas aufnehmen können. Es gibt auch andere Organisationen, die man viel
leicht erst einmal als Vorreiterinstitutionen beauftragen könnte . Die Stiftung, die 
das hier mitorganisiert hat, wäre natürl ich eine erste Adresse. Es müßte dann aber 
schon einen Schritt weitergehen, das darf ich als Resümee von meiner Seite 
sagen, weil d ie Aufmerksamkeit i n  den Fachkreisen und die Aufmerksamkeit i n  den 
Kommunen doch sehr viel höher ist, H err Bernrath, als Sie das viel leicht vermuten .  
Ich hatte hier Gelegenheit, im letzten Jahr war  das, einen Vortrag zu  halten vor 
Polizeipräsidenten aus vielen Kommunen der Bundesrepublik und das schleswig
holsteinische Modell etwas zu p ropagieren, und ich habe eine solche Zustimmung 
erfahren,  so daß wir doch denken, daß es wichtig ist, dieses auch bei den Polizei
präsidenten und bei den Bürgermeistern noch stärker ins Bewußtsein zu rücken. 
I nsofern bin ich etwas traurig,  daß Ihre Spitzenorganisation,  I hre Gremien, hier 
spreche ich H errn Wolff genauso wie Herrn Bernrath an, leider sich nicht durch
ringen konnten,  da einen konkreten positiven Aufruf zu machen : "Betei l igt Euch ! "  
Sie haben gesagt, man kann  sich betei l igen, man mag sich betei l igen. Das finde 
ich etwas wenig. Mir  würde es gut gefal len, wenn wir uns auf eine gemeinsame 
Linie verständigen könnten .  Keine Verlagerung von Polizeiaufgaben auf die Kom
munen, die die Kommunen überfordern würden und die die Kommunen ablehnen. 
Das ist der e ine Punkt. Über Ordnungswidrigkeitenbereiche, Abstimmung von 
ordnungsbehördlicher und polizeil icher Tätigkeit - darüber könnte man im einzelnen 
reden.  Aber die generelle Linie muß sein :  jeder macht seine Aufgaben vol l  und 
konsequent, und man arbeitet zusammen und man trifft sich in  dieser vernetzten 
Situation vor Ort. U nd vielleicht gibt es insoweit auch einmal eine positive Äuße
rung von den kommunalen Spitzenverbänden. 



Bundesminister der Justiz Prof. Dr .  Schmidt-Jortzig 

Daß wir uns h ier auf dem Podium, aber - ich b in  sicher: im Saal insgesamt - ein ig 
s ind i n  der gesamtgesellschaftl ichen Aufgabe Kriminalprävention, das war für mich 
schon vorher selbstverständl ich.  
G leichwohl muß man, glaube ich sagen, daß dieser wachsende Konsens auch über 
die fachl ich besonders interessierten Kreise h inaus erst eine ziemlich junge Ent
wicklung ist. I nsofern waren wir, l ieber Herr Schwind, mit unserer Anti-Gewalt
kommission vor bald 1 0  Jahren - damals von vorwiegend wissenschaftlicher Seite 
ein b ißchen voraus . Ich sehe es jedenfal ls bei dem übl ichen Timelag, den das alles 
braucht, b is es dann in de.r Pol itik und erst recht auf Bundesebene angekommen 
ist, so : D ie Kommunen reagieren ja immer ein b ißchen schneller und haben gottlob 
viel I nteressantes und Tolles schon gemacht, bevor irgend etwas als wirkl iches 
pol itisches Signal auf Bundesebene kommt. Daß das auf Bundesebene jetzt ange
kommen ist, i st ganz eindeutig E rgebnis davon,  daß diese ganze E insicht jüngeren 
Datums ist. Und deswegen glaube ich, daß wir in der Tat bei d ieser Gesamtauf
gabe den Bund auch um Himmelswil len nicht draußen vorlassen sollten .  Er möchte 
jedenfalls selber auch gar n icht draußen vorgelassen bleiben, ohne daß er natürl ich 
irgendwelche Kompetenzen für sich reklamiert. Aber als Moderator m it al len 
U nterfacetten d ieses Begriffes könnte der Bund da schon tätig werden . Und ich 
könnte mir i nsbesondere vorstel len, daß wir a ls ersten Schritt zumal  zustande 
br ingen, eine umfassende Dokumentatio n  und I nformation über alle die D inge, die 
von der kleinsten und windigsten G emeinde in Brandenburg, wie im Raum Aachen, 
wie in Füssen und in Flensburg bis zu den D ingen, die auf Bundesebene in  den 
verästelten Körperschaften und eben in den M inisterien so ablaufen - daß man die 
einmal al le zusammenfaßt. Man wird staunen. Und man wird im übrigen auch 
staunen, wieviele Anregungen der (Anti- )Gewaltkommission schon verwirkl icht 
worden sind.  Jedenfalls halte ich ( ich kenne i nsbesondere die kommunale Szene 
relativ gut) es für falsch zu sagen, das, was die (Anti-)Gewaltkommission der . 
Bundesregierung vor sieben Jahren dort aufgeschri_eben hat, nach etwa 2jä hriger 
Arbeit, daß das al les ein Schlag ins Wasser gewesen sei .  Das sehe ich so ganz 
und gar n icht. Man kann jetzt diese Früchte ernten . Man muß jetzt bestimmte 
organ isatorische Konsequenzen ziehen. Ich glaube auch, daß es eine Konsequenz 
sein wird, auf Bundesebene e in wie auch immer geartetes Zusammenfassungs
stück zu zimmern. Ich denke aber genau wie Herr Wegener, daß wir das nicht 
a ufsetzen dürfen, sondern daß es von unten das letzte Stück sein m uß, das dann 
die Lücke schließt .  Und wenn man als normaler Mensch daran geht und dann noch 
als etwas politisch wacher Bürger, dann kan n  einen pausenlos an al len Ecken und 
E nden die große U ngeduld überkommen, aber so, wie es nun einmal l äuft in  
diesem schwierigen System, muß es wohl  so l aufen.  Und deswegen glaube ich, 
daß wir im jetzigen Zustand des Bewußtseins und der Organisationsbereitschaft 
(von Finanzierungsbereitschaft wil l  ich nicht reden) schon ganz gut davor s ind, 
und an diesem Eisen weiter schmieden m üssen . Jedenfalls darf es auf keinen Fall 
erka lten;  denn die Kriminalprävention ist eine ganz grundlegend wichtige Aufgabe. 



Präsident Bernrath 

Kriminal ität und zunehmende Gewaltbereitschaft beunruhigen die Bürgerschaft. 
Das wirkt sich in den Kommunen aus.  Die Aufgabe der Kommunen ist, die Lebens
bedingungen, die Lebensqualität in  den Kommunen ständig zu erhalten und da ,  wo 
sie verloren gega ngen ist, zu verbessern . Da das so ist, ist es eine ganz selbstver
ständliche Aufgabe der Kommunen, bei der Prävention, der Kriminal itätsbekämp
fung mitzuwirken und dazu auch finanzielle Mittel aufzuwenden . Da gibt es keinen 
Zweifel .  Was wir fürchten, ist eine Institutional isierung,  die u ns nur Vorschriften 
und Kosten bringt und unsere eigene Entscheidungsfreiheit einengt .  Da werden wir 
nicht mitmachen.  Wir klagen daher überhaupt nicht über Geld, es ist auch ganz 
anders a ls  S ie angedeutet haben,  Herr Minister, wir  unterstützen a ls  Kommunen 
das Sparpaket der Bundesregierung.  Wir unterstützen den Wegfal l  der Gewerbe
steuer nach Kapital .  Wir haben das verhandelt, wir haben Garantien bekommen,  
d ie nicht eingehalten werden .  Der Gesetzentwurf, soweit er  jetzt auf Referenten
ebene vorliegt, enthält eben nicht die Garantie für die Einnahmen, die wir heute 
haben . U nd damit entfällt, sage ich einmal voraus, u nsere U nterstützung dafür. 
Wir machen das, aber wir wollen es nicht institutionalisiert haben. Wir wollen 
unsere E ntscheidungsfreiheit behalten.  Und wollen das dem Bürger gegenüber 
unmittelbar verantworten können.  Dafür gibt es beste Voraussetzungen in der 
B undesrepubl ik, das G esamte kann aber nur gel ingen, ich habe es eben a nge
deutet, wenn wir es gemeinsam machen, im Respekt vorein ander und u nter 
N utzung u nserer jewei l igen Stärken .  Die Stärke der Kommunen ist hier u nverzicht
bar, denn das ist der große Vorteil der Bundesrepubl ik, daß wir selbstverwaltende 
Kommunen haben,  d ie schnell u nd unkompliziert und vor al len Dingen preiswert 
handeln können .  

Oberbürgermeister Dr.  Wolff 

Städte und G emeinden sitzen im gleichen Boot. Deshalb ist auch u nsere Auf
fassung:  gemeinsam! Und das heutige Thema heißt ja " Koordination und Koope
ration in der Kriminalprävention - wie geht es weiter? " .  Ich bedanke mich wirklich 
schon einmal für die Aussage, nämlich daß diese Koordination und Kooperation in  
u nseren Städten und  Gemeinden bisher gängige Praxis war. H err Wegener, Sie 
reklamieren und bieten auch an, daß wir über die I nnenministerkonferenz hier 
weiterkommen - bei einem gewissen Widerstand der kommunalen Spitzenverbände 
gegen die globale E inführung der Präventionsräte in al len Ländern, das gebe ich 
zu. Widerstände gibt es aus dem G runde, da wir b isher immer befürchtet haben,  
daß das der erste Schritt in d ie Begründung einer orginären Kommunalzuständig
keit ist. U nd das können Sie nicht einfach vom Tisch wischen.  Diese Befürchtun g  
war d a ,  u n d  zwar aufgrund der knappen Kassen in  Bund und Ländern, u n d  wir 
auch da Mißtrauen bewußt hegen müssen, begründet wegen der Aufgabenver
tei lung von oben nach unten (Sie kennen das Stichwort, das berühmte Konnexi
tätsprin zip) ohne entsprechende Kostenüberna hme.  Es hat immer wieder Bundes-



Geld . Der Bundespräsident hat in u nserer Mitg l iederversammlung in Magdeburg 
das auf das sehr verständl iche Wort gebracht: Wer bestellt, bezahlt. Das war n icht 
so. U nabhängig  von der Frage, ob es sinnvoll ist, weitere Polizeiaufgaben von den 
Ländern a uf Städte und Gemeinden zu verla gern - a lso ich meine, da müßte d ie  
E inheitlichkeit der Verwaltung und  des Zugriffs sein, das Gewaltmonopol des 
Staates muß sich manifestieren in  der A ufgabe als Ländersache, nicht bei einzel
nen Städten und Gemeinden, von daher schon sachl ich n icht richtig ,  und wie 
gesagt, es b leibt die Finanzfrage. Und wenn, wie heute sehr einvernehmlich der 
Bundesjustizminster und Sie, Herr Staatssekretär, und wie gesagt, der I nnen
minister des Landes N ordrhein-Westfalen vor wenigen Tagen uns eine G arantie 
geben, daß es nicht zu dieser orginären A ufgabenverlagerung , kommt, dann sehe 
ich Mögl ichkeiten, auch von Seiten des Präsid iums des Deutschen Städtetages 
diesen Weg zu beschreiten. 

Prof. Dr.  Schwind 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unserer D iskussion angekommen.  
Was hat s ie  u ns gebracht? S ie  hat zumindest die Konturen a ufgezeigt des Mach
baren.  Sie hat auch Wege a ufgezeigt, wie man weiter vorwärtsgehen kann.  
G erade der letzte Beitrag hat das deutl ich gemacht. Was mich etwas gewundert 
hat, ist, daß offenbar sehr viel mehr Geld vorhanden ist, das man d urch r ichtige 
Vertei lung noch lockermachen könnte . Deswegen würde ich also frank und  frei 
meine Forderung jetzt vom Anfang wiederholen nach der Stiftung Kriminalpräven
tion .  Aber, wie gesagt, Sie s ind ja auch mit mir einer Meinung, daß die Stiftung,  
d ie es bereits gibt, ein guter Gesprächspartner wäre, um h ier vorwärts zu kom
men. Ich g laube, meine Damen und  Herren, daß wir in Zukunft viel mehr Kriminal
politik betreiben müssen .  Wir m üssen auch bereit sein ,  d ie Möglichkeiten, d ie  die 
Kriminalpolitik bietet, weit mehr auszuschöpfen, als es bisher der Fal l  gewesen ist. 
Das bedeutet, daß wir an die Entwicklungsbedingungen insbesondere der jurigen 
Menschen mehr d enken als bisher, insbesondere an  d ie  A ussiedler, die Sie gerade 
erwähnt haben, d ie  beispielsweise im Osnabrücker Bereich eine ganz merkwürdige 
Identität entwickeln .  Sie sagen:  "Wir sind die Russe n " .  Sie sprechen kein D eutsch ,  
und sie wol len auch  kein Deutsch  mehr lernen.  D a  kommen a lso ganz erhebl iche 
Probleme der  zweiten und dritten Generation a uf uns zu .  U nd wenn ich an d iese 
Stiftung  gedacht h atte, dann meine ich, das h ätten auch A ufgaben sein können, 
die eine solche Stiftung wahrnimmt. Die Stiftung h at d en großen Vortei l ,  daß die 
Politik da n icht mehr h erankann.  Daß dieses Geld dann zweckbezogen eingesetzt 
werden kann .  Deswegen sol lte man einmal a uch  über kleinere Lösu ngen nachden
ken .  So schlecht scheint mir das gar nicht zu sein .  Im übrigen ist der pol itisch e  
Spielraum g a r  n icht s o  groß in  d er Sicherheitspolitik .  Daran möchte i c h  a u c h  
einmal erinnern. Wenn die Bevölkerung merkt, daß u nser demokratischer Rechts
staat mit d iesem Problem nicht fertig wird, dann wird anders gewäh lt. Wir haben 
das in Frankreich erlebt. Das heißt, wir  müssen uns auch beispielsweise i n  der 
sekundären Prävention, in  der Repression überlegen, ob wir  uns von manchen 
liebgewordenen überzogenen l iberalen Vorste l lungen, H err Minister, trennen 



l iebgewordenen überzogenen l iberalen Vorstel lungen, Herr Minister, trennen 
müssen. Wir bewegen uns auf einem Spannungsbogen zwischen Freiheit/Freiheits
interessen und Ordnungsanl iegen . Auf diesem Spannungsbogen müssen wir vor 
dem Hintergrund der zunehmenden Kriminal itätsprobleme anders entscheiden, als 
uns das vor zwanzig Jahren, da sind wir uns sicher einig, H err Minister, möglich 
war. D ie Entscheidung über den sogenannten Lauschangriff, ein unglückliches 
Wort, zeigt das ganz deutl ich;  die Organisierte Kriminal ität ist eine erhebliche 
Herausforderung .  Wir haben zwar mit K leinkriminal ität zu tun, die die Bürger 
insbesondere ängstigt. Die Gemeinde- und Städtevertreter haben das ja ganz 
deutlich gemacht. Dafür ist Kriminalprävention auch in  der Kommune sehr wichtig .  
Wir haben ja h ier kennengelernt, wo die G renzen des Möglichen l iegen . Daneben 
müssen wir uns allerdings auch um die Organisierte Kriminal ität kümmern. Wenn 
ich zum Beispiel an die europäische Entwicklung denke : Ich b in gerade mit Stu
denten letzte Woche bei Europol gewesen . Wie geringe Mögl ichkeiten Europol hat! 
Da muß man sich fragen, wohin wir eigentlich steuern. Die Rahmenbedingungen 
haben sich erhebl ich verändert, einmal dadurch, daß die Grenzen im Osten löchrig 
geworden sind, durch den Wegfal l  des eisernen Vorhangs, den wir natürlich al le 
begrüßen.  Aber er hat auch neue Probleme produziert. Im Westen sind Grenzen 
weggefal len,  was auch neue Probleme mit sich bringt, nicht zuletzt im Sucht
bereich. 

Ich darf mich ganz herzl ich, auch in  I hrem Namen, bei a l len, die hier auf dem 
Podium s itzen, bedanken,  daß Sie gekommen sind und so mitgestritten haben . Wir 
haben, glaube ich, al le etwas davon gehabt. 





Kriminalprävention und Präventionstage 

Schlußwort zum Deutschen Präventionstag Münster 1 996 

von 

Hans-Jürgen Kerner 

Vorsitzender der Deutschen Stiftung für Verbrechensverhütung 

und Straffäll igenh i lfe 

Meine seh r geehrten Damen und Herren ,  

lassen Sie mich d ie Zusammenfassung des Tagungsgeschehens und den Ausblick 
auf mögl iche künft ige Entwicklungen mit ein paar Thesen beginnen,  die ich teilweise 
der Sache nach auch schon bei früherer  Gelegenheit verkündet habe, und die gut 
geeignet erscheinen , einen Rahmen für meine Art von "Annäherung" an das kom
plexe Thema der Kriminalprävention aufzuspannen. Sie sind außerdem über das 
al lgemeine Maß hinaus,  das Thesen zuzukommen pflegt, deutlich plakativ formu l iert. 
Damit eignen sie sich für die pointierte Benennung von Umständen bzw. Problemen ,  
m it denen wir  es  zu tun  haben.  S ie eignen sich n icht ohne weiteres schon für  eine 
sachl ich wirkl ich präzise und erfahrungsmäßig oder empirisch abgesicherte Befundbe
sch reibung. Dies sol lte durchweg beim M it-Denken m it berücksichtigt werden. 



1 :  

These 1 :  Krim inal ität ist in al ler Munde, aber deswegen noch lange n icht in a l ler 
Praxis . 

These 2 :  Krim inalprävention wird verbreitet als gesamtgesel lschaftl iche Aufgabe 
gekennzeichnet. Diese Kennzeichnung trifft generel l  gewiß zu .  Jedoch erwächst aus 
dem Verweis auf die Gesamtgesel lschaft die Gefahr, daß sich im Ergebn is, weil eben 
" i rgendwie" al le zuständ ig sind, n iemand konkret zum e igenen (verantwortl ichen) 
Handeln aufgefordert sieht. 

These 3: Kommunale Kriminalprävention g i lt als Herzstück konkreter präventiver 
Anstrengungen. Das ist zutreffend .  Die dauerhafte Verwirkl ichung ist jedoch le ichter 
gedacht und gesagt als real garantiert. 

These 4: P rivate In it iativen pflegen verbreitet an konzeptionel ler Kurzatmigkeit ,  
geringer Ausdauer von Betei l igten ,  struktu rel l  schwacher Stabi l ität der Beziehungen 
und Unternehmungen , finanziel l  ungewisser Absicherung und damit insgesamt am 
"Auszehrungssyndrom" zu leiden . 

These 5 :  Im  Bereich der Behörden tauchen immer wieder zwei gegen läufige ,  e in
ander in  den Folgen aber ergänzende Gefahren auf: 

Die e ine typische Gefahr fü r kriminalpräventive In it iativen besteht dari n ,  daß 
ersichtl ich vorl iegende Probleme verkannt oder sogar geleugnet werden . Also füh lt 
sich keine I nstitution zuständig getreu dem Motto : "Erstens g ibt es bei uns keine 
Schwierigkeiten, und zweitens haben wir s ie schon bestens im G riff" (oder alterna
tiv . . .  " und zweitens haben wir sie schon lange gelöst" ) .  

D ie andere typische Gefah r besteht darin ,  daß sich gleich mehrere Ste l len für 
zuständig betrachten bzw. erklären , und dann n icht m iteinander ,  sondern besten
fal ls nebeneinander und schlechtestenfal ls gegeneinander planen bzw. agieren . I m  
E rgebnis können (oft verdeckt geführte) Konfl i kte über das "Eigentum am Problem" 
d ie Sachorientierung überwuchern getreu dem Motto : "Meine Kompetenzen lasse 



ich mir  n icht beschneiden, und in meinen Arbeitsbereich lasse ich mir  von Außen
stehenden nicht hineinreden" .  
D i e  Gefahr wird verschärft, wenn mit der Problembearbeitung Ressourcenfragen 
verbunden s ind wie Personaländerungen, Sachmittelverlagerungen , Zuschüsse 
oder gar D ienstpostenbewertungen. 

These 6:  Trotz al len potentiel len Widrigkeiten darf man s ich nicht entmutigen lassen,  
ressortüberg reifende Kriminalprävention zu versuchen . Die Vernetzung staatl icher, 
kommunaler und privater Aktivitäten ist Gebot der Stunde und ist nachhaltig zu för
dern . H istorisch betrachtet geraten wir erneut in eine Übergangsperiode der Ab
g renzung der " Bereiche" von Staat, Wirtschaft und Gesel lschaft. Der (auch und 
gerade) nach deutschem traditionalen Verständnis fast wie eine eigene ontologische 
Wesenheit konzeptualis ierte "Staat" scheint n icht nur als Leistungsinstanz, sondern 
auch als umfassende Ordnungsinstanz in eine strukturel le Krise zu geraten .  

These 7:  Die Gewährleistung des Inneren Friedens u n d  der Schutz der Bevölkerung 
vor Krim inal ität werden in d iese strukture l le Krise hineingezogen . Daraus e rwächst e in 
subjektiv verm itteltes Bedürfnis wie ein objektiv resu ltierender D ruck dahingehend, in  
private Lösungen auszuweichen.  Kriminalprävention n immt an entsprechenden 
Entwicklungen tei l .  Darin l iegen Chancen und Gefahren zugleich . 

These 8: Kriminalprävention bi ldet einen integrativen Tei l  der Gestaltung der I nneren 
S icherheit . Im öffentl ichen Bewußtsein scheint ein Konzept von Innerer S icherheit 
vorzuherrschen,  das sich über d ie sog. Repression definiert, also primär über d ie oft 
so bezeichnete "Bekämpfung" von Straftaten bzw. d ie Verfolgung von Straftätern . Das 
Motto, das in dieser Hinsicht besonders klassisch ausgerichtete Pol izisten (und 
Strafjuristen) l ieben ,  heißt "Prävention durch Repression " .  Nun hat b isher kein Staat 
der Welt und keine (größere) moderne Gesel lschaft zeigen können, daß s ie ohne 
d iese Option überleben kann .  



Jedoch erkennen wir , von anderen Fragen einmal abgesehen , zunehmend auch 
aufgrund empir ischer Untersuchungen ihre Grenzen und mitunter unverhofften 
Rückwirkungen bzw. schädlichen Nebenwi rkungen . 

These 9: I n  einem stärker positiv defin ierten Konzept von I nnerer S icherheit wird 
demgegen über auf d ie  Tradition von Sicherheit als Menschen recht abgestel lt ,  als 
demokrat ische Basisgewährleistung ,  wie sie erstmals in  al ler Deutl ichkeit i n  der 
Deklaration der Menschen- und Bürgerrechte nach der französischen Revolution 
hervorgehoben wu rde. Sozialwissenschaftl ich gewendet gerinnt d ie öffentl iche Si
cherheit zu e inem festen Tei l  der objektiven Lebensqualität i n  Staat und Gesel lschaft 
sowie des subjektiven Woh lbefindens der Bürger. Kriminalprävention ist eine wichtige 
Facette in d iesem Qual itätsraum. 

These 1 0: Vor d iesem H intergrund wird das Motto ,  das erfah rungsgemäß manchen 
provoziert ,  zumindest konzeptionel l  unmitte lbar e insichtig: " I nnere S icherheit ist viel zu 
wicht ig ,  als daß man sie der Pol izei  al le in überlassen dürfte!" 

These 1 1 :  Die Bundesrepubl ik  Deutschland n immt in jeder H insicht des Kriminal
präventionskonzepts (Pol it ik , Praxis und Wissenschaft) i nternat ional einen eher 
bescheidenen Rangplatz e in .  

These 1 2 : Die in  manch anderer Bewandtn is günstige föderale Stru ktur Deutschlands 
erschwert in  Pol i t ik und Praxis zusätzl ich den Aufbau übergreifender und effektive r 
Lösungen.  M it dem Wil len zur Kooperation sowie der Fähigkeit und Bereitschaft zur  
sach l ichen Koord inat ion lassen sich d ie  Hemmnisse jedoch jedenfalls grundsätzl ich 
überwinden.  

Soweit die Thesen zum E instieg . Wenden wir uns von daher dem Versuch e iner 
Charakter is ierung der Präventionstage zu.  



I I .  

Das Ziel der Deutschen Präventionstage ist es, einen bescheidenen , doch merk
l ichen Beitrag zum Aufbau und zur Stabi l isierung von Koord ination und Kooperation 
zu leisten .  

Die Deutschen Präventionstage verstehen sich als institut ionel l  und vor al lem partei
pol itisch neutrales Forum für I nformations- und Meinungsaustausch .  
In  der Sache und den damit verbundenen E inste l lungen und Werthaltungen selber 
schl ießt dies (auch heftige) D iskussionen und gegebenenfal ls offenen Streit über die 
zutreffende Lageeinschätzung sowie den richtigen weiteren Weg n icht aus. 

Perspektivisch von außen nach i nnen betrachtet wol len es die Veranstalter mögl ichst 
vielen I nteressenten ermögl ichen ,  neue Horizonte zu entdecken ,  und quer zu den 
Lebens- , Erfahrungs- und Dienstbereichen ,  i n  denen m an a l ltägl ich  e ingespannt, wenn 
n icht gelegentl ich fast eingesperrt ist ,  weitere Kontakte zu knüpfen .  

Perspektivisch von i nnen nach außen betrachtet geht es den Veranstaltern darum ,  
den  Gedanken der  Krim inalp rävention als wichtiger Aufgabe i n  mögl ichst viele staatl i 
che,  wirtschaftl iche und gesellschaftl iche Kreise zu tragen . 

Auf m ittlere F rist wollen wi r  engere transnationale und internationale Verb indungen 
knüpfen bzw. verstärken. 

Auf längere Frist können wir uns auch vorste l len ,  daß Deutsche P räventionstage gut 
vorbereitete und g ründ l ich d iskutie rte konkrete Empfehlungen für Krim ina lprävention 
im Geflecht von Sozial- und Kriminalpo l it ik verabschieden , d ie je nachdem einen 
Schwerpunkt in  Forderungen an die Pol itik ,  d ie Praxis oder d ie Wissenschaft haben 
können .  Als Muster können u .U .  d ie lange etabl ierten Deutschen Juristentage d ienen.  

Analysiert man den wesentl ichen Gehalt der ersten beiden Präventionstage (Lübeck 
1 995 und Münster 1 996) , so kann man leicht erkennen , daß sie noch stark der 
al lgemeinen Verständigung über Begriff und Reichweite von Kri minalprävention 
gewidmet s ind ,  daß sie eine Bestandsaufnahme von P roblemen und Projekten 
anstreben ,  und daß sie sich um die Vermitt lung von g rundlegenden I nformationen 
bem ühen . 



Spätere Präventionstage könnten (oder sol lten sogar) i h re Aufmerksamke it stärker 
fokussieren und ganz spezifische E inzelbereiche aus Pol it ik ,  P raxis oder Wissenschaft 
im Detai l analysieren .  

Auf d iesem (zweiten) Deutschen Präventionstag haben d ie  Veranstalter versucht, 
beispie lhaft Felder aus al len d rei  Ebenen der Kriminalprävention ,  also sowoh l  der 
primären als auch der sekundären und schl ießl ich der tertiären Prävention ,  ins  
Bl ickfeld zu rücken . Sie wol lten zusätzl ich mit P lenumsvorträgen zweier ausländischer  
Krim inologen und Präventionsforscher E rfahrungen anderer Staaten und Gesel l
schaften als Anregung zur  weiteren Fortentwicklung in Deutsch land einfl ießen lassen . 
Nach meinem persön l ichen Eindruck am Ende der Veranstaltung ist d ies insgesamt 
gut gelungen,  und ich würde mich als Vorsitzender einer der m itveranstaltenden 
Inst itutionen freuen ,  wenn  Sie meine Beurtei lung tei len könnten. 

Lassen Sie mich im folgenden ein paar weiterführende Überlegungen in  skizzenhafter 
Form vortragen, d ie te i lweise auch paraphrasierend E rwägungen aufgreifen ,  die i n  
den Hauptvorträgen , i n  den  Arbeitsgemeinschaftsthemen und in  Stel l ungnahmen 
wäh rend der Pod iumsdiskussion vorkamen . 



I I I .  

Betrachten wir es a ls  Oberziel der Kriminalprävention , eine freiheit l ich demokrati 
sche,  fried l iche und sichere Gesel lschaft m it zu gewährleisten , darin lassen wir uns 
damit auf eine hochkomplexe Aufgabe e in .  

Selbst wenn wir al le kausalen Bedingungen , dynamischen Wirkkräfte und Interdepen
denzen von Faktoren kennen würden ,  wären wi r in  der Lebenswirkl ichkeit vor ständig 
neue Situationen gestel lt ,  weil u .a. der Sozialel Wandel immer schnel ler voranschre itet 
und damit das Bedingungsgefüge ständig neu gemischt wi rd„ 

Nun kennen wir aber nach wie vor längst n icht al les , um n icht zu sagen sogar recht 
wenig und nur  e in iges verbindl ich.  

Die Krim inal itätstheorien der Wissenschaften (d . h .  der Krim inologie und ih re r  G rund
und Bezugsdiszipl inen) erklären tei ls zuviel ,  tei ls zuwenig an Krim inal ität , was man vor 
al lem in Krisenlagen oder Umbruchszeiten erkennen kann ,  zuletzt bei der noch 
laufenden Transformation der Staaten und Gesellschaften des ehemaligen Ostblocks 
m it Rückwi rkungen auf die anderen (westl ichen) Staaten und Gesel lschaften .  

Empirisches gesichertes Wissen aufgrund wissenschaft l icher Untersuchungen n immt 
nur  langsam zu,  gemessen an der Gü lt igkeit und Zuverlässigkeit der Methoden sowie 
der sachl ichen Relevanz der E rgebnisse. 

P rakt iker machen ständig interessante Erfahrungen m it und in  der bunten Lebens
wi rkl ichkeit . Die P raxis als "System"  hat daraus aber bisher erst bzw. nur ein recht 
begrenzt gefiltertes, wiederholt überprüftes und damit e in igermaßen verläßl ich hand
lungs leitendes E rfahrungswissen gemacht. 

Amtliche Statistiken und sonstige Datensammlungen genügen nach wie vor nu r  seh r  
bed ingt den Anforderungen für genaue und solide D iagnosen.  D iejenigen beispiels
weise, d ie sich m it der Aufgabe befassen,  e in ö rtl iches, reg ionales oder e rst recht 
überregionales Lagebi ld (der Kriminal ität) zu erstel len,  können ein leitgesättigtes Lied 
davon singen . 



I nsgesamt handeln wir in Polit ik, Praxis und Wissenschaft bezügl ich der Kriminal
prävention immer noch weith in unter Bedingungen des begrenzten Problemverständ
n isses . Man könnte auch sagen: Wir handeln im Zustand geläuterten N ichtwissens. 
Nebenbe i :  Der gewiß sachkundige Nobelpreisträger für Physik, L inus Pau l ing ,  hat 
einen Spruch geprägt, der d iese Aussage plastisch verstärkt, zumal er ·auf eine so 
bezeichnete " harte" Wissenschaft gemünzt ist, von deren Präzisionsgrad die Human
und Sozialwissenschaften meist nur träumen können. 
Der Spruch lautet : "Wissenschaft ist I rrtum, auf den neuesten Stand gebracht" . Postiv 
gewendet kann man aus der E inschätzung den Sch luß ableiten ,  daß auf Jahre hinaus 
noch viel I nteressantes zu entdecken bleibt. 

IV. 

Beim Bl ick auf die Themen der Arbeitskreise weiche ich von deren Reihenfolge im 
Programm aus Darstel lungsgründen ab, werde n icht jedes Tei lthema expl izit an
sprechen , und möchte auch sonst schon aus Zeitgründen nur ganz wen ige Sch lag
l ichter setzen . 

( 1 )  

Bezügl ich der Schule als Objekt und Organisator von Krim inalprävention steht seit 
etl ichen Jah ren das Thema "Gewalt in der Schule" im Vordergrund der Aufmerksam
keit. Das hat e ine gewisse Berecht igung, i nsofern sich Berichte gehäuft haben,  daß 
bei Schü lern eine zunehmende Tendenz zu beobachten sei ,  aggressiven Impulsen 
freien Raum zu lassen , und vor al lem, d ie "Kommentregeln" (keine schweren Ver
letzungen , Aufhören bei E rklärung des Aufgebens etc. )  n icht mehr zu beachten .  

Die wen igen empirischen Erhebungen lassen eine Differenzierung angeraten er
scheinen.  Wirkl ich brutale Gewalt und rücksichts lose menschenverachtende Durch
setzung von Bedürfn issen und Interessen scheinen h ierzulande nach wie vor d ie  
große Ausnahme zu sein .  
Den Schwerpunkt schu l interner Aggression bi lden d ie  unterschiedl ichsten Formen der 
Sachbechädigung bis hin zum rabiaten Vandalismus. N icht nur wegen der hohen 
Kosten für d ie Schulträger und wegen des Schutzes der persönl ichen I ntegrität von 
Schü lern und Lehrern lohnt sich dennoch in jedem Fal l das "Nachsehen" nach den 
Ereignissen sowie ihren Begleitumständen und H intergründen , statt des Übersehens 



der Fakten und Probleme . Vielmehr verändert das Zu lassen eines al lgemeinen Kl imas 
der (auch i .w. nur potentiel len) Gewalt den gesamten Sozialraum schu l ischen Lebens 
und, im weiteren Gefolge, das für die Zukunft als Erwachsene wichtige Welt- und 
Menschenbi ld von Schü lern . 

Das weckt d ie interessante Frage, ob Schule n icht nur  für den B innenbereich kriminal
präventiv wirksam sein (bzw. gemacht werden) sol l ,  sondern ob s ie auch für den 
Außenbereich a ls e ine Art Katalysator für Kriminalprävention i n  Betracht kommt .  
E ine der Katalysatorfunktionen könnte darin bestehen , d ie Schü ler dergestalt zu 
sensibi l is ieren und sch l ießl ich zu immunisieren ,  daß sie auch außerhalb der Schule 
im al ltägl ichen Leben,  insbesondere in der Freizeit, den tausenderlei Versuchungen 
zur Del iquenz besser widerstehen können. 

Als Antwort l iegt, etwas freundl ich- iron isch formul iert ,  e in "entschiedenes Jein"  nahe .  
Grundsätzl ich ist d ie Schule (ganz besonders d ie  Grundschule) e in Ort primärer  
Sozial isat ion und damit auch geeigneter Träger von Prävention . 

I nfolge des schleichenden Verlustes der I ntegrationskraft von Fami l ien ,  S ippenver
bänden , Nachbarschaften ,  Vereinen und örtl ichen anderen Kleingemeinschaften hat 
die Schule sogar e inen bedeutenden Zuwachs an Sozial isationsgewicht gewonnen . 

Darin l iegt aber zugleich auch eine nur schwer zu bewältigende Bürde.  D ie Verhält
n isse s ind n icht mehr so, daß sich das Sozialisatorische von selbst verstünde.  Die 
Forderung nach Ausgestaltung des Schu lfeldes und des U nterrichts als sozialer E rfah
rungsraum beißt s ich mit den stets hohen , und bei öffentl ichen Problematis ierungen 
(bel iebige Beispiele: Umweltverschmutzung,  Sexuel le Gewalt, Ausländerfe ind l ichkei lt ,  
Rechtsextremismus,  Neue Medien) regelmäßig spezifisch anschwel lenden Forderun
gen nach Aufnahme neuer Leh rinhalte bzw. der  Verstärkung des evt l .  schon beste
henden U nterrichtsdeputats . Die Forderung nach Werterziehung s ieht s ich n icht nur  
m it der Forderung nach wissenschaftl ich orientierter Wissensvermittlung konfrontiert, 
sondern wird praktisch vielfach schon dadurch konterkariert, daß Lehrer bei offenem 
Bekenntnis zu ihren eigenen Werthaltungen schnel l  i n  d ie Gefahr geraten ,  der Ver
letzung der Neutral itätspfl icht geziehen zu werden .  D ie alte pädagogische Idee, daß 
Leh rer n icht nur Schul-Meister zu sein hätten , sondern auch Verantwortung für i h re 
Schüler im  al lgemeinen Leben trügen , hat n icht nur  wegen des (auch bei Leh rern) 
verbreiteten Hangs zum Desinteresse an anderen als persön l ichen Angelegenhe iten 
Gewicht verloren ;  vielmehr widerstrebt sie schon grundsätzl ich dem Gedanken der 
Selbstbest immung auch jüngerer  Menschen im Rahmen des für westl iche Gesel l
schaften kennze ichnenden l ndividual isierungsansatzes. Und schl ießl ich scheint von 
Generation zu Generation das E influßpotential der Medien als primäre Vermitt ler von 



Weltsicht und "Wissen" zu wachsen , wogegen anzukommen nur  mit e rhebl ichem 
Aufwand überhaupt mögl ich erscheint .  

(2) 

Zum Thema des Städtebaus ist zu sagen, das das vorgelagerte generel lere Thema 
von "Stadt und Kriminal ität" seit vielen Jahrzehnten einen gängigen Topos der Stadt
soziologie, der Ökologie sozialer  Probleme und der Kriminologie (u .a. Kriminalgeogra
phie und Kriminalökologie) b i ldet. Al le Einsichten deuten darauf h in ,  daß "d ie Stadt" 
in der Tat ein besonders geeignetes Feld für Programme und Experimente moderner 
Krim inalprävention sein kann ,  und daß die großräumige ebenso wie die kleinf lächige 
Gestaltung des Stadtbi ldes entscheidende I mpulse setzen kann.  

Zu den Stichworten ,  die die hohe Komplexität der P robleme und Zusammenhänge 
andeuten ,  d ie man beachten muß, wenn man kriminalpräventiv positive Wirkungen 
erreichen wi l l ,  gehören: D imensionen der "öffentl ichen Räume" (sowohl  der gewidme
ten als auch der faktischen) und der "arch itektonischen Strukturen" als kriminogene 
E influ ßfaktoren ;  sozialökologische Struktur  unterschiedl icher Lebensräume und 
Lebenssti le ; soziale Segration in der Stadt bzw. aus der Stadt heraus; besondere 
städtische Mi l ieus und typische Täter-Opfer-Konstel lationen; (objektiv e rhebbare) Tä
terräume in ihrer nur  part iel l  sich überschneidenden Gestalt mit (subjektiv hand lungs
leitenden) Angsträumen auf (potentie l ler) Opferseite; Stadtgestalt und Verte i lung von 
materie l len Gütern als Tatanreizstruktur  sowie Tatgelegenheitsfeld (auch oder gerade 
für N icht-Bewohner) .  

Krim inalpräventive P rogramme, die sich auf d i e  Kriminalitätsfurcht der Bürger konzen
trieren ,  müssen ganz besonders des Umstands gewärt ig sein ,  daß die der Furcht 
zugrundel iegende Gesamte inschätzung der persönl ich bedroh l ichen Krim inal itäts lage 
( "subjektives Lagebi ld") nur begrenzt von Faktoren beeinflußt wi rd ,  die der d i rekten 
Bearbeitung (du rch Behörden oder private In it iativen) zugänglich sind. Krim inal itäts
furcht ist in den breiteren Kontext des (positiv ausgeprägten oder im Gegente i l  eben 
gestörten) Sicherheitsgefüh ls eingebettet. Das Sicherheitsgefüh l  seinerseits läßt sich 
als Facette des general isierten Vertrauens von Menschen in d ie Stabi l ität i h res 
Umfeldes , in  den Schutz ih res P rivatraums und in die Min imierung der Bedroh l ichkeit 
des öffentl ichen Raumes begreifen.  Von daher betrachtet sind gerade Maßnahmen 
und Vorkehrungen , d ie eben dieses general isierte Vertrauen ansprechen, zugleich 
spezifisch fü r positive krim inalpräventive Wirkungen,  ohne daß dies expl izit so verkün
det werden müßte. In d iese Richtung argumentiert der sog. Broken-Windows-Ansatz, 



der von Wilson und Kel l ing erstmals in den USA entwickelt wurde,  und der auf d ie 
besondere Bedeutung der (gerade auch scheinbar kleinen) Zeichen der U nordnung 
und des Verfalls in Städten h inweist. I n  diese Richtung gehen auch Lehren von der 
sog. symbol ischen P räsenz der Pol izei ,  an denen ich selber m itbetei l igt b in . Danach 
ist, außer der positiven Belebung öffentl icher Räume,  ganz entscheidend ,  daß die 
physische S ichtbarkeit der Pol izei (z.B. durch Fußstreifen) dergestalt genere l l  arran
giert wird , daß die Bevölkerung auch in Zeiten der konkreten N icht-Sichtbarkeit von 
der grundsätzl ichen Orientierung der Pol izei an ihren H i lfs- und Schutzinteressen 
sowie von der grundsätzl ichen Erreichbarkeit bei plötzl ichem Bedari ausgeht. Verhal
tensweisen von Pol izeibeamten ,  die sich wiederholen und (ganz gleich , wie sie 
"tatsäch l ich" motiviert sind, jedoch jedenfalls) in der Wahrnehmung durch Dritte 
Desinteresse signal is ieren ,  können aus diesem Bl ickwinkel heraus betrachtet ähn l ich 
vertrauenszerstörend wirken wie d i rekte Feh lverhaltensweisen . 

(3) 

G rundsätzl ich ist ( in)  der Wirtschaft der Gedanke der Kriminalprävention n icht fremd.  
E r  scheint jedoch , wenn  die Eindrücke n icht trügen, stark konzentriert zu se in auf 
jewei ls ört l iche Aspekte der Gefahrenabwehr bezüglich Eigentum und Vermögen .  

Es geht um den Schutz der Gebäude, der  E inrichtungen und Masch inen sowie 
anderer  Gegenstände vor Beschädigung (Vandal ismus, Sabotage) , Diebstahl und 
Untersch lagung durch Betriebsangehörige und in  den Betrieb h ineinwirkende D ritte 
wie beispielsweise Lieferanten und Handwerker. Es geht weiter um die Abwehr 
äußerer Gefahren ,  die prototypisch durch E inbruchsdiebstah l und Raubüberfal l  
gekennzeichnet werden kön nen . 

Die Vorbeugung gegen Untersch lagung und Untreue paßt noch in  diese eher ver
engende Perspektive gut h inein . Das Gefüh l  dafür, daß darüberh i naus Gefährdungen 
bestehen ,  die das Vertrauen der Bürger in die Wirtschaft sowie die objektive Funk
tionsfäh igkeit von Wirtschaft überhaupt bedrohen ,  ist in jüngeren Jahren anscheinend 
gewachsen . 

Stichworte fü r die Bedrohung des Vertrauens sind beispie lsweise die "große" Weiße
Kragen-Krim inal ität und im Rahmen der Wirtschaftskrim inal ität die europaweiten 
Subventionsschwindeleien sowie die sog. Treuhandkrimina l ität nach der deutschen 
Wiederverein igung.  Stichworte für die Bedrohung der objektiven Funktionsfäh igkeit 
sind beispielsweise system ische Korruption , transnationale Geld- und Kapitalver-



schiebungen, Patentdiebstah l ,  Produktpi raterie, internationale Wirtschaftsspionage und 
schl ießlich das Einnisten von Zweigen der Organisierten Kriminal i tät i n  das legale 
Wirtschftsleben .  

Viele Vorbeugungs- und Abwehrmaßnahmen sind nachvol lziehbar davon motiviert , d ie 
Vers icherungsprämien in vertretbaren Höhen zu halten bzw. überhaupt noch eine 
Versicherung zu bekommen. Die Versicherungsgesel lschaften ihrerseits gehen 
zunehmend von der reinen Abwicklung von Schäden auf deren Verh inderung durch 
aktive Beratung sowie auf d ie nachträgl iche Schadensreduzierung durch Sondermaß
nahmen über. Dazu gehören der Aufbau von Informationssystemen zur Erkennung 
generel l  "fauler Kunden" (Beispiel : professionelle Versicherungsbetrüger) , die Ent
wicklung von Datenbanken,  die kol lusives Zusammenwirken von Kunden m it krimi
nel len G ruppen schnel ler als bei reiner E inzelfallbetrachtung erkennen helfen (Bei
spie l :  angeblicher D iebstahl wertvol ler neuwertiger Kraftfahrzeuge) , oder d ie Beschäfti
gung bzw. d ie Beauftragung von Spezialisten, die verschwundenes Gut aufspüren und 
rückführen oder ggf. sogar rückkaufen sollen (Beispiel :  Suche nach hochvers icherten 
Kunstwerken oder Antiqu itäten) . 

Aspekte der Strafverfolgung werden dabei primär gar n icht, und sekundär al lenfal ls 
dann ernsthaft ins Kalkül  gezogen , wenn dadurch das Ziel , d ie Leistungsfähigkeit und 
die Ertragskraft des eigenen Unternehmens zu erhalten, unberührt bleibt bzw. jeden
fal ls n icht beeinträchtigt zu werden droht. Daraus folgen interessante Konstellationen 
der Konkurrenz zur Polizei , der Funktional is ierung der Pol izei für die e igenen I nter
essen, im Einzelfal l aber durchaus auch der aktiven Bedienung der Pol ize i ,  wozu bei 
Unbetei l igten noch wenig Wissen über anekdotische Geschichten h inaus vorhanden 
ist. 

Entsprechende Phänomene verweisen auf das breitere P roblemfeld der P rivat is ierung 
von Strafverfolgung, aber noch mehr von Aufrechterhaltung von S icherheit und 
Ordnung. Das private S icherheitsgewerbe stel lt von Jahr zu Jahr deutl icher eine 
Wachstumsbranche dar. D ie "Wach- und Sch l ießgesel lschaft" als s ignif ikanter Typus 
des traditionel len Ansatzes der Überantwortung des privaten E igenschutzes an D ritte 
wi rd zunehmend abgelöst von multifunktionalen Unternehmen, deren s ign ifikanter 
Typus eine (vom Namen her erfundene) "Omnisecuritas GmbH & Co. KG" ist , d ie 
ihrem (zahlungsfäh igen) Kl ienten Objektschutz, integrierte Personalsicherheitsprüfung,  
elektron ische Zugangskontrol le, Personen- und Begleitschutz für  Gefährdete, Spiona
geabwehr, Auslandseinsätze zur Erledigung von Sonderaufgaben, Schulung von H i lfs
kräften und schl ießl ich d ie evt l .  nötige Abstimmung mit staatlichen oder kommunalen 
Stel len als e ine Art Gesamtsicherheitspaket verkauft . 
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P rivate Sicherheitskräfte, deren Angestel lte in  Un iform große E inkaufskomplexe 
wäh rend der Öffnungszeiten kontrol l ieren ,  Begleitd ienste in U-Bahnen und deren 
Umfeld ,  sch l ießl ich private Sicherheitsdienste sogar in  größeren Pol izeidienststel len 
signal is ieren ,  daß h ier eine Neudefin it ion der Rol le des Staates bei  der Gewähr
le istung der I nneren Sicherheit bzw. des Inneren Friedens ansteht, und daß das sog. 
staat l iche Gewaltmonopol auch von dieser Seite aus an fester Konsistenz verloren 
hat .  

Das ist an dieser Stel le im einzelnen weder zu vertiefen noch zu bewerten . M it B l ick 
auf das Thema des Präventionstages sei fre i l ich gesagt, daß es außerhalb Deutsch
lands bereits so etwas wie einen offenen Qual itätswettbewerb um die beste Ausge
staltung von Kriminalprävention gibt ,  der von Staats wegen in it i iert ist. Ein i nteressan
tes Beispiel ist das Safer C ities P rogramme in England, das vom I nnenmin isterium 
(Horne Office) lanciert wurde und in den Versuchsstädten tei ls von Kräften des Horne 
Office selber, teils von einer privaten F irma (Crime Cancern) gemanagt wird .  

Noch wen ig entwickelt ist in  Deutschland die Idee und  vor al lem d ie  P raxis ,  daß  die 
Wirtschaft a ls Sponsor von kriminalpräventiv ausgerichteten P rogrammen oder 
P rojekten auftritt. Beispiele wären Stadttei lprojekte, Ferienfre izeiten ,  Arbeits in itiativen 
für Schu labgänger, Förderkurse für jugendl iche Aus länder der sog . Zweiten Genera
tion , M itfinanzierung von Jugendhäusern mit besonders qual if izierten Angeboten für 
junge Aussiedler. 

Im  Bere ich der tertiären I ndividualprävention böten sich hervorragende Chancen, 
frühe Gefäh rdungen mit auffangen zu helfen , durch Unterstützung von privat organi
s ierten Diversionsprojekten . Der Gedanke sozialer Befriedung und zugle ich der 
Wiederherstel lung des Rechtsfriedens l ieße s ich öffentl ichkeitswirksam durch die 
materie l le H i lfe für Täter-Opfer-Ausgleichsstel len verstärken .  

Selbst noch im Strafvol lzug, symbol isch gesprochen a m  "unteren Ende" der Sanktio
nen ,  läßt sich unmittelbar S innvol les tun .  Ein anschaul iches Beispiel b i ldet das 
Berufsbi ldungszentrum Zweibrücken , das als Model lprojekt des Pfälzischen  Vereins 
für Straffä l l igenhi lfe entwickelt wurde . I n  Kooperation zwischen der Justiz, dem 
Deutschen Gewerkschaftsbund und der Bundesanstalt für Arbeit wurden Ausbi ldungs
plätze fü r junge Strafgefangene geschaffen ,  d ie von den (vor allem südwestdeut
schen) Bundesländern mit geeigneten Auszubi ldenden beschickt werden können .  Was 
spräche dagegen , daß beispielsweise ein großer Konzern sich entsprechend an 
dieser Ste l le  oder i n  einem anderen Model l engagiert? 



Ein bißchen anders formul iert :  Es l iegt natürl ich auf der Hand, welche Einste l lungen,  
Haltungen und Vorbehalte aus trad itionel ler Sicht bestehen; jedoch wäre zu fragen ,  
warum man n icht wagen sol lte , d ie  Barriere im E rgebnis beherzt zu  überwinden.  

(4) 

Die Polize i ,  deren Rol le vorh in  schon einmal im Rahmen der Stadtproblematik 
angesprochen worden war, hat ( in Deutschland) zwei natürl iche Startvortei le ,  um 
Krim inalprävention zu betreiben : E in langfristig recht stabi les und hohes i nstitut ionel les 
Prestige bei den Bürgern sowie als einzige öffentl iche Instanz prinzip iel l  ständigen 
Kontakt mit der Bevölkerung rund um die Uhr .  

Die Pol izei hat aber auch e in strukturel les Problem, das es ihr  erschwert, Kriminal 
prävention zum verbind l ichen und vor a l lem lebendiges Leitbi ld i h res al ltägl ichen 
Handelns werden zu lassen .  Das Problem läßt sich u .a.  als Rol lendiskrepanz oder 
auch als Erwartungskonfl ikt im Selbst- und Fremdbild beschre iben . Vereinfacht gesagt 
präferieren Pol izeibeamte das Bi ld vom Pol izisten als Verbrecherjäger (Krim inal itäts
bekämpfer) , wäh rend  d ie Bürger die Ordnungsgestaltungsfunktion viel stärker betonen 
und darüber h inaus von den Beamten ,  d ie für ihren Bereich zuständig s ind,  Schutz, 
Zuwendung und H i lfe im Bedarfsfal l  erwarten .  Als Slogan läuft d ies auf d ie  Formel 
von "D ie  Pol ize i ,  Dein Freund und Helfer" h inaus; sozialwissen-schaft l ich gewendet 
und eher d istanzierend formul iert verweist d ies auf d ie "Nutzung" der Pol izei als 
"unspezifische Abhi lfe instanz" für d ie vielfältigsten und dabei auch n icht genuin oder 
jedenfal ls primär pol izei l ich relevanten Beschwern isse und Probleme, d ie im Al ltag 
auftauchen , zum Teil einfach deswegen , wei l  der einzelne gar n icht weiß ,  an wen 
sonst er sich akut wenden sol lte . 

Dazu kommt , wie schon vielfach zutreffenderweise betont wurde , daß der m it dem 
Terminus Repression umschriebene E insatz bei der Strafverfolgung den Beamten 
dadurch ,  daß (zumindest h in und wieder) konkrete E rgebn isse s inn l ich wahrgenom
men werden können ,  E rfolgserlebn isse verschafft . Das E rgre ifen eines Verdächtigen 
nach einer Verfolgungsjagd oder das Auffinden von gestohlenen Wertsachen bei einer 
Durchsuchung bleiben ,  lerntheoretisch betrachtet, auch dann positive Verstärker, 
wen n  aus objektivierter Sicht später n ichts oder n icht viel dabei herauskommt. Bei 
präventiven Bemühungen muß man s ich demgegenüber vielfach weniger mit handfe
sten  Erlebnissen als eher mit der Vorstel lung auseinandersetzen ,  daß ersichtl ich 
"n ichts" geschehen ist, daß "es" aber geschehen wäre , wen n  man n icht p räventiv 
gewi rkt hätte . 



Auch wenn der Befund durch bestimmte I nd izien objektiviert werden kann ,  ist der 
di rekte Belohnungs- und damit Verstärkungseffekt in dem Maße geringer, a ls er 
mental und n icht primär s inn l ich vermittelt wird .  

Wie dem auch sei: Prävention a ls  Idee beschäftigt d ie  deutsche Pol izei schon lange; 
konzeptionel l  geht sie erst seit wen igen Jahren ernsthaft damit um. Operationel l  spielt 
Prävention im konkreten Organisationsaufbau und im Funktionsgefüge der Pol izei erst 
seit ungefäh r sechs Jahren eine Rol le, die b i ld l ich gesprochen über das Mauerb lüm
chendasein h inausgeht. 

E rste Manifestationen kann man im Krim inalpol izei l ichen Vorbeugungsprogramm 
sehen , das seit den 60er Jahren vor a l lem von Weinberger vorangetrieben wurde. Auf 
ört l icher Ebene b i ldeten die krim inalpol izei l ichen Beratungsstel len nützl iche Ansätze . 
Pol izei l iche Jugendprogram me in  G roßstädten ,  Kontaktbereichsbeamte und besonde
re I n it iativen setzten weitere Zeichen . Das Bundeskrim inalamt versuchte m it einer 
Tagung im Jahr 1 975 die D iskussion voranzubringen . Das sol l  im einzelnen h ier n icht 
vertieft werden . 

Der Fokus der frühen D iskussion lag deutl ich auf dem Aspekt des Handelns der 
Pol izei  "an sich und für s ich " .  Der Wandel von der Orientierung an der " Beeinflussung 
des Feldes" zur Orientierung an der "E inb indung" ins Feld" wurde um das Jahr 1 990 
man ifest , und zwar mit der Umsetzung des im Ausland schon länger v i ru lenten 
Konzepts der Kriminalpräventiven Räte in Schleswig-Holste in .  Substantiel l ist d ieses 
Konzept eng m it den Leh ren von der Gemeinwesenorientierung verbunden ,  die im 
Amerikanischen unter den Stichworten des "community pol ic ing" und des "problem 
oriented pol ic ing" gehandelt wi rd .  
Auf ört l icher Ebene paßt der inzwischen verbreitete Begriff der kommunalen Krim i
nalprävention recht gut. 

Die in  einzelnen Bundesländern per Organisationserlaß bei Behörden bzw. g rößeren 
Pol izeid ienststel len eingerichteten Präventionsabtei lungen sind auf der einen Seite als 
wichtige weitere I n it iative zu betrachten . Auf der anderen Seite wird man im p rakti
schen Verlauf ihrer Entwicklung und ih res konkreten Handlungsfeldes beobachten und 
überprüfen m üssen , ob sie n icht auf Dauer zur oben angedeuteten traditionel len 
Orientierung bei der Meh rzahl der Polizeibeamten beitragen , wonach " richtige" Pol i
zeiarbeit anderswo geleistet wird .  
Der Leitgedanke al ler übergreifenden moderneren Konzepte geht dah in ,  daß  un
geachtet etwaiger Schwerpunktzuständigkeiten für spezifische Aufgaben d ie P räven
tion erst dann wirklich greifen kann ,  wenn sie im al ltäg l ichen Routinebetrieb des 



gesamten "Apparates" ideel l  und emotional akzeptiert sowie im Dienstablauf hand
lungswi rksam verankert ist. 

Darin l iegt eine anspruchsvol le Herausforderung begründet. 
Nebenbei gesagt: M i r  ist n icht geläufig ,  ob in i rgendeinem Bundesland oder in einer 
Großstadt und/oder in e inem signif ikanten Landkreis ein detail l iertes Anforderungs
prof i l  und zugleich ein Evalu ierungskonzept für den gesamten repressiven (reaktiven) 
Aufgabenbereich der Pol izei entwickelt und anhand der Organisationspläne ,  E insatz
pläne, Schichteinte i lungen usw. unter Gegenüberstel lung m it dem tatsäch l ichen Fall
bzw. Problemaufkommen (beispielsweise für einen Jahreszeitraum) ausgetestet 
wurde .  Vor al lem ist m i r  n icht geläufig, ob so etwas unter genuiner E inbeziehung der 
Beamten "an der Front" geschehen ist. Es wäre näml ich nützl ich , zu entdecken , ob 
und wo unter typischen Al ltagsbedingungen bei gegebener Personalstärke gar kein  
Potential für neue Aktivitäten mehr vorhanden ist, bzw. ob dann Änderungen durch 
Neudefinit ion von Schwerpunkten oder/und (nur) durch Personalaufstockung angegan
gen werden könnten .  

Damit praktisch verbunden , aber analytisch unabhängig ist der  Umstand , daß d ie  
Pol izei im Rahmen von kommunaler Kriminalprävention n icht d ie Aufgabe haben sol l ,  
a l les zu  dominieren oder gar i .w .  al le in zu betreiben, sondern vielmehr d ie Funktion 
e ines "Aktivators " ,  "Katalysators" oder auch Maklers für d ie anderen I nstitutionen , 
freien Träger und E inwohner wahrnehmen sol l ,  damit sich andere mögl ichst i ntensiv 
und integrativ auf Dauer um die Belange der Gemeinschaft vor Ort kümmern . 

(5) 

Zwischen Pol izei und (Straf-)Justiz gibt es immer wieder Frikt ionen,  d ie selten offen 
angesprochen oder gar im fachl ichen bzw. pol it ischen Raum gründl ich d iskutiert 
werden,  d ie vielmeh r in  der Regel auf Gesprächsebene auftauchen, wenn man 
inoffiziel l  m it Vertretern der verschiedenen Seiten spricht. Bezügl ich Pol izei und · · 
Staatsanwaltschaft ist d ie Rolle der Betei l igten im Erm itt lungsverfah ren e in G rund für ·. ' 
wiederholte Unzufriedenheit .  Die Stichworte "Staatsanwaltschaft als Herrin des 
Verfahrens" , Pol izisten als "H i lfsbeamte der Staatsanwaltschaft" ,  " Legal itätsprinzip" 
und, in j üngerer Zeit, " Datenschutz und Datenherrschaft" benennen Krista l l isations
punkte. Bezügl ich Pol izei und Strafgerichten kristal l is iert sich Konf l iktpotential im  
Bereich der  (n icht erlassenen oder ausgesetzten) Haftbefehle ,  i n  der  "Sperrung" von 
V-Personen oder Verdeckten Ermittlern als Zeugen in der Hauptverhandlung ,  in der 
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Strafzumessung und ,  in jüngeren Jahren auf die Vollstreckungsgerichte erweitert, bei 
den Lockerungen des Vol lzugs bzw. bei der Beurlaubung von Strafgefangenen . 

N immt man d ie seit Franz von Listzs Marburger Programm von 1 882 nach und nach 
vorherrschend gewordene Konzeption des Zweckstrafrechts ernst, so hat Strafjustiz 
sozusagen schon immer einen globalen Zug zur Prävention .  Das l ieße s ich im  
e inzelnen be i  den Leh ren zu den Strafzwecken ,  bei den Strafzumessungskrite rien ,  bei 
der Entwicklung moderner Sanktionen , bei den Formen des Sanktionsverzichts, bei 
den Modif ikat ionen der Vol lstreckung und schl ießl ich bei besonderen Ausgestaltungen 
des Strafvol lzuges zeigen . 

Theoretisch stringenter als übl ich ist der Gedanke, daß die präventive Eindruckskraft 
des Strafrechts n icht so sehr von der Härte der Sanktionen als vielmehr  davon 
abhängt, ob (potentiel le) Täter "wissen" ,  daß überhaupt reagiert werden wird, und im 
übrigen von der  Schnel l igkeit der Reaktion , erst in jüngerer Zeit wieder ausgearbeitet 
worden ,  und zwar im Zusammenhang m it dem Aufkommen der D iversionsbewegung 
im Jugendstrafrecht. Ungeachtet etwaiger Unterschiede i m  e inzelnen deuten die 
E indrücke darauf h in ,  daß i n  diesem Feld auch die Perspektivenkonkordanz zwischen 
Pol izei und Justiz vergleichsweise eng ist, näml ich dah ingehend, daß man bei jünge
ren Beschu ld igten " im  Zweifel weniger" tun muß bzw. zuzugre ifen braucht, um 
ind ividualpräventive Effektivität zu erreichen . 

Auf M in isteriumsebene war e rstmals in  N iedersachsen in größerem Rahmen versucht 
worden,  die Prävention expl izit zum Gegenstand amtlichen Nachdenkens,  P lanens, 
Forschens und Umsetzens bei der Justiz zu machen . Unter der Anregung und Leitung 
von Justizm in ister Schwind, der seine vorherigen kriminologischen Einsichten und 
(auch i nternationalen) Erfah rungen e inbringen konnte, wurde das Konzept e iner 
ressortübergreifenden Krim inalpol it ik entwickelt .  

Das Justizmin ister ium erhielt eine Referatsgruppe Planung und Forschung,  später um 
den Aspekt der Sozialen D ienste erweitert. Das Min isteriu m  setzte sich für  d ie Ent
wicklung von Model lprojekten der D ivers ion e in ,  i n it i ierte das Projekt Pol izei / So
zialarbeit (PPS) in  Hannover, legte aber auch Wert darauf, im Strafvol lzug Zeichen zu 
setzen .  Wie übl ich wurden die neuen Ideen und I n itiativen von allen Seiten argwöh
n isch beäugt, und zwar n icht nur von konservativer Seite . Ich selber bekam eine 
Breitseite ab, a ls ich m it anderen Interessenten versuchen wollte, d ie P raxisakzep
tanz, die Effekte und den (mögl ichen) Erfolg des PPS in e iner Begleitforschung zu 
erkunden . Am Verhindern der Forschung wi rkten gewerkschaftl iche Vertretungen der 
Sozialarbeit bzw. Sozialpädagog ik des kommunalen Bereichs ganz offen und ganz 
massiv m it .  
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. ' 
Die damaligen In itiativen - und Ideen wären es wert, wieder aufgegriffen und,  ggf. aus 
heutiger Perspektive modifiziert, fortgesetzt zu werde�: - unabhängig davon bietet sich 
als geeigneter "Kandidat" für interessante prozeßrechtl iche ,  kriminalpol it ische und 
zugleich kriminalpräventive D iskussionen , Experimente, Praxiserhebungen und 
empirische Forschungen in den kommenden Jahren das Gesamtfeld des Legalitäts
prinzips an , angefangen bei der sog . Pol izeid iversion in Jugendsachen, über selektive 
offene Schwerpunktsetzung bei Ermitt lungen in al lgemeinen Strafsachen, bis h in  zu 
sog. konsensualen Verhandlungsmodel len und dem Vergleich im Strafprozeß .  

(6) 

Nichtstaatl iche Vere in igungen und sog. Freie  Initiativen spielen in Deutschland 
schon lange eine wichtige Rol le bei der sekundären und tertiären Prävention ,  a lso bei 
der Arbeit m it Gefährdeten und Straffä l l igen . In  anderen staatl ichen und gesel l 
schaft l ichen Bereichen hat s ich der Umstand, daß hier professionel le Sozialarbeit für 
H i lfebedürftige stattfindet und daß die klassische Methode der E inzelfa l lh i lfe durch 
Formen der Gruppenarbeit und kreativer Projektarbeit s innvol l ergänzt wurde,  noch 
n icht al lgemein herumgesprochen . 

Es g ibt immer noch d ie E inschätzung, daß dies e in i .w. durch karitative Wohltätigkeit 
gekennzeichneter Bereich sei ,  für den man eben auch seine entsprechend geneigten 
Mit leidenden / M i ldtätigen und sonst (scharf gesprochen) Randständigen benötige. 
Nun ist gerade in Zeiten sich wieder verschärfender strukturel ler Armut und Arbeits
losigkeit gegen karitatives Engagement an und für sich n ichts e inzuwenden.  Nu r  ist 
das n icht der entscheidende Punkt. Entscheidend ist, daß weith in  gar n icht erkannt 
wird ,  wie a l lgemeinverbreitet schon unter normalen heutigen gese l lschaftl ichen 
Bedingungen das Ris iko ist ,  m it Straftaten aufzufal len und ggf. gesel lschaft l ich 
abzustürzen , und wie sehr tertiäre Prävention auf primäre Gestaltungsfragen von 
Staat und Gesellschaft zurückverweist. 

Nach krim in logischen Befunden dürfen wir davon · ausgehen , daß von einer durch- · 
schn ittl ichen männl ichen Jahrgangskohorte (= Geburtsjahrgang) rund 30 % bis zum 
Alter von 1 8  Jahren wegen des Verdachts von Straftaten bei der Pol izei anhängig 
werden , und daß bis zum Erreichen des 24.  Lebensjahrs (= Grenze der Eintragungen 
im E rziehungsregister) rund 45 % einen Zentralregister- oder Erziehungsregisterein
trag haben .  Die meisten jungen Menschen werden nur  ein- bis zweimal ,  maximal 
dreimal auffäl l ig .  Ungefähr 5 % geraten ernsthafter in  die Gefah r  des E instieges in 
eine sog. kriminel le Karriere. Für sie hat sich in den USA der Begriff "chronische 
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Täter" und h ierzulande der Begriff "Mehrfachtäter" oder auch " l ntensivtäter" e ingebür
gert .  I n  dem Maße, in  dem Mögl ichkeiten gefunden werden ,  den Einstieg in d ie 
kriminel le Karriere zu verh indern oder zu verzögern bzw. dann wieder den Ausstieg 
zu beschleun igen , können spätere weit aufwendigere und schwierigere Anstrengun
gen vermieden werden , Resozial is ierung zu erreichen . 
Zu den In it iativen , entsprechend zielgerichtet vorzugehen ,  ohne die Adressaten 
selektiv zu stigmatis ieren ,  gehören im Bereich der P rojektarbeit das Streetwork und 
Model lprojekte der aufsuchenden I ntervention gegen Gewalt. 

Daß die Deutsche Stiftung, die ich h ier  m it repräsentiere, neben der Krim inalpräven
t ion (Verbrechensverhütung) auch die Straffäl l igenh i lfe im Namen trägt, hat benenn
bare h istori sche Gründe. Unabhängig davon ist s ie aber von der Idee getragen , daß 
Konzeption und Arbeit im Bereich der Gefäh rdetenhi lfe bzw. Straffäl l igenhi lfe rückge
bunden werden müssen in die primäre P rävention . Moderne Straffäl l igenh i lfe ist als 
Tei l  eines komple,sen Gefüges der Sozialen Sol idarität und der I nneren Sicherheit zu 
verstehen . 

Sonderanstrengungen für diejen igen , die besondere Schwierigkeiten haben oder 
besonders s ichtbare Schwierigkeiten machen , kann man wohlbegründet aus dem 
Gesichtspunkt des humanen und sozialen Rechtsstaats herleiten .  Im vorl iegenden 
Zusammenhang ist aber ein anderer Ansatz wesentl icher. E r  baut auf der Rational ität 
woh lverstandenen gesellschaftl ichen E igen interesses auf. Von ganz wenigen Sonder
fällen abgesehen s ind Strafen oder/und Maßregeln zeitig .  Das heißt ,  i n  berechenbarer 
Zeit kehrt jeder auch erhebliche Straffäl l ige wieder in  die Gesel lschaft zurück. Wen n  
e s  n icht gel ingt ,  d i e  (Wieder- )E ing l iederung durch eine Strategie der Normal is ierung 
vorzubereiten und i n  den ersten Wochen und Monaten der  Freiheit zu stab i l is ieren ,  ist 
der Rückfal l  sozusagen programmiert . Auf Resozial isierung setzende Straffäl l igenhi lfe 
ist, so betrachtet , genuiner Tei l  e ines positiven Konzepts der Inneren  S icherheit .  
Diese Idee ist zugegebenermaßen noch n icht weit verbreitet und Anhängern klassi 
scher Ideen auf al len "Seiten" der Kontrol le von Abweichung nur schwer zu vermitte ln .  

Schlagwortartig verkürzt : Pol izei und Strafvol lzug a ls  überkommene staatl iche Eckpfei 
ler strafrecht l icher Sozialkontrol le verstehen s ich quas i  schon immer von selber. Al le 
anderen Institut ionen , Verfah ren und Vorschläge sehen s ich demgegenüber von 
vorneherein einem erhöhten Leg itimationsdruck gegenüber. 
In den USA bekommen wi r d ies in den Jahren seit etwa 1 980 exemplarisch vor
gefüh rt ,  und es ha:t , freundl ich formu liert ,  n icht den zwingenden Anschein überwälti
genden Erfolges beim Zurückdrängen der Kriminal ität. Krim inalprävention d roht dan n ,  
von einer negativen materialen Orientierung gesteuert ,  i m  Extremfal l nach der b i ldhaf
ten Formul ierung eines amerikanischen Kollegen darauf h inauszulaufen ,  die Eisen-
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faust scharfen staatl ichen Zugriffs mit einem Samthandschuh komplementärer M aß
nahmen zu umhül len bzw. zu verhü l len .  Doch das ist ein eigenes weites Feld von 
Analysen ,  Kontroversen und schwierigen Forschungen ,  das hier n icht weiter aufgefä.., 
chert werden kann .  

(7) 

Bei einem Blick auf die Lage der Kriminalprävention in  Europa fäl lt auf, daß zwar 
überal l  auf die Bereitschaft der Bürger abgestellt wird , sich für ihre Gemeinschaft im 
engeren Lebensbereich sowie für die Belange des öffentlichen Wohls im �eiteren 
Bereich zu engagieren , daß aber ohne staatl iche oder andere amtliche Unterstützung 
nur  schwerl ich dauerhafte Aktivitäten und Strukturen bestehen bleiben . 

Soweit es um die Finanzmittel geht, leiden die europäischen Staaten im Verg leich zu 
den USA auch darunter, daß es keine ausgeprägte Kultur des privaten Stiftungs
wesens gibt, mit H i lfe derer auch öfter große Summen unkonventionel l  zur  Verfügung 
gestellt werden können.  

Die längste Erfahrung mit  nationalen,  reg ionalen und lokalen Kriminalpräventiven 
Räten und In itiativen haben Dänemark und Schweden. Wenn ich es richtig sehe, 
bestehen in den Niederlanden und in Großbritannien d ie stärksten direkten staatl ichen 
Anstrengungen, Kriminalprävention auch bei Ministerien m it formaler Aufwertung und 
materie l ler Ausstattung zu forcieren .  I n  Belgien gibt es derzeit m it einer besonderen 
Abtei lung beim Innenministerium,  d ie  verg leichsweise sehr große Geldmittel verwaltet, 
das woh l interessanteste Programm ,  in einem föderalen System durch konzeptionel le 
Vorarbeit, Beratungsangebote und das l naussichtstel len von Finanzen sowohl  die 
Regionen ( "Gemeinschaften") als auch die (großen) Kommunen für Präventionspro
gramme aufzusch l ießen . Frankreich zeigt viele Organisationsformen b is  h in zur 
nationenweiten Vereinigung der Bürgermeister unter dem Mantel der Prävention ,  
scheint aber in der a l ltäglichen Wirkl ichkeit weniger reale Programme z u  fah ren als 
die gerade genannten Staaten .  Aus den anderen euro päischen Staaten sind mir keine 
besonders hervorhebenswerten Strukturen oder Programme bekannt. 

Es scheint im übrigen ,  daß längerfristige E rfo lge immer voraussetzen ,  daß stabi le 
ressortübergreifende Strukturen der öffentlichen Hand geschaffen und dazu p rivate 
I n it iativen wohlwol lend akzeptiert und durch dritte Mittel gefördert werden.  

Diese E rfolge sind frei l ich in der Regel in sich noch recht begrenzt .  Kriminalität stellt 
heute in al len Staaten und Systemen ein hervorstechendes Soziales Problem dar. 
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Das heißt ,  sie hat erfolgreich jedweden Repressionsbemühungen bisher widerstanden 
und wird s ich auch durch Prävention nicht wie durch Zauberhand einfach zum Ver
schwinden bringen lassen.  Also hat noch n iemand den "Stein der Weisen" gefunden . 
Man wird ihn ,  wie sich m it etl ichen guten krim inologischen Einsichten zeigen läßt, 
auch künftig n icht finden . Wenn kritische Betrachter gelegentl ich den Eindruck haben 
sollten ,  der mancherorts unbestreitbare Krim inal itätsanstieg sei gar auf zuviel  und vor 
al lem moderne Arten der "Zuwendung" zum Kriminal itätsproblem und insbesondere 
"den Krim inel len" zurückzuführen , sei ihnen als Denk-Gegengift geraten ,  sich der in  
gewisser Weise paral lelen Frage zuzuwenden, was es m it dem Zusammenhang 
zwischen der Zahl der Ärzte sowie der Ausdifferenzierung des Gesundheitswesens 
und der Gesundheits lage der Bevölkerung auf sich hat. 

Jedenfal ls :  Es ist theoretisch h in längl ich plausibel belegt und praktisch durch gezielte 
Programme,  natürl iche Experimente und besondere Beispiele auch gegenwärtiger 
Staaten (wie Japan) h inreichend wahrschein l ich , daß Krim inal ität moderiert und e inge
grenzt werden kann .  Dafür lohnt es sich e inzutreten ,  wei l  die Reduzierung des 
schädigenden Potentials schon bedeutsam ist (Verminderung von Leid) ,  und wei l  die 
Chance besteht ,  einen Beitrag zum friedl ichen und freiheit l ichen Leben in e iner Gem
einschaft der Bürger zu le isten . 

I m  übrigen hat der oft nur  so dahingesagte Satz nach wie vor tatsächliches sachl iches 
und pol it isches Gewicht, daß Kriminal ität bis zu einem gewissen Grad als P re is  zu 
betrachten ist, den eine Gesel lschaft für die Zulassung von (anderweitig sehr ange
nehmer und nützlicher) Freiheit zu zah len hat .  

Und sch lußendl ich sei a l len Überlegungen, d ie Krim inal ität könne und m üsse i rgend
wie "ausgerottet" werden und der "war on crime" sei endgültig zu gewinnen ,  statt 
einer umfäng l ichen Diskussion zu Welt-, Menschen- und Gesellschaftsbi ldern nur  die 
freundl ich- i ronische , frei l ich auf viel H intergründ iges verweisende Frage entgegen
gestel lt :  Wieviele Behörden (mit ihren Bediensteten) , Verein igungen , Gewerbe- und 
Industriezweige , sowie Experten und Aktivisten würden e inen existentie l len Schock 
bekommen , wenn sie sich p lötzl ich vergegenwärtigen müßten ,  daß die Welt sich 
geändert hätte und tatsächl ich die Chance am Horizont auftauchte, daß die Krim inal i 
tät wirkl ich alsbald drastisch zurückgeht und auf absehbare Frist ganz verschwindet 
? Würden Sie die Chance nicht viel eher als Risiko erleben ? Und wäre ihnen das zu 
verdenken? 



V. 

Es bleibt m i r  zum Absch luß der Dank an die M itveranstalter, d . h .  d ie Krim inologische 
Zentralstel le Wiesbaden und die Polizei-Führungsakademie Münster-H i ltrup ,  letzterer  
besonders fü r das Engagement der  Leitung und der  M itarbeiter, d ie materiel le Un
terstützung ,  sowie ganz besonders für die Gastfreundschaft. Herrn Dr. Jäger möchte 
ich spezie l l  danken für die Federfüh rung bei der P lanung und Organisation der 
Tagung ,  vor al lem aber für seinen sehr persön l ichen intensiven Einsatz, um Themen 
zu entwickeln und die Referenten, gerade auch aus dem Ausland ,  zu gewinnen.  

Mein Dank im Namen al ler Veranstalter geht an die Referenten ,  Arbeitsgemein
schafts leiter, Diskutanten und al le anderen Tei lnehmerinnen und Tei lnehmer, die zum 
Tei l  von weither angereisJ sind. 

Wenn wir nach vorne b l icken, dann steht konkret im  kommenden Jahr der nächste 
(und dritte) Deutsche Präventionstag bevor [ .E inzelheiten h ier ausgelassen . . .  ]. 

In der Sache selber geht es um 

- d ie Festigung konkreter Präventionsanstrengungen, 
- d ie weitere Akzeptanz der Wichtigkeit von Prävention für das Gedeihen von Staat, 

Wirtschaft und Gesel lschaft , 
- d ie Hoffnung,  daß lokale und regionale I nitiativen sich weiter konstitu ieren und 

stabi l is ieren,  
- schl ieß l ich den Wunsch , daß ein Nationaler Präventionsrat entstehen möge. 

Die DVS, die selber bisher nur bescheidene Ressourcen einbringen kann ,  hofft auf 
starke und engagierte Partner, um i h re Aktivitäten fortsetzen und breiter auffächern 
zu können .  

Ich danke für I h re Aufmerksamkeit 

Vermerk: Es handelt sich um die nur leicht redigierte Fassung des Vortrages auf 
der Schlußveranstaltung des (zweiten) Deutschen Präventionstages 
vom 3. Ju l i  1 996. Die h ier vorl iegende Fassung ist frei l ich umfangreicher 
als die damal ige di rekte Rede, wei l  dort aus Zeitgründen einzelne Tei le  
ganz ausgelassen werden mußten und andere nur  in  ganz geraffter 
Form expl iziert werden konnten .  
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