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Cesare Beccaria, Mailander Aufklarer 
und Anreger der Strafrechtsreformen in Europa 
Unter besonderer Berilcksichtigung Deutschlands 

von Eberhard Weis 

I. 

ImJuli 1764, zweiJahre nach Rousseaus Emileund Contratsocial, sechs 
Jahre nach De l'esprit von Helvétius und 16 Jahre nach Montesquieus 
De l'esprit des lois erschien anonym in Livorno ein schmales Bandchen 
mif dem Titel Dei delitti e delle pene. Verfasser war, wie sich bald her-
ausstellen solite, der beim Erscheinen 26jahrige Marchese Cesare 
Beccaria Bonesana. Das Buch erlebte sogleich, innerhalb von zwei Jah-
ren, sechs Auflagen1. Man hat das Werk bezeichnet als den _ersten 

1 Moderne Ausgaben von Dei delitti e delle pene: C. BECCARIA, Opere, a cura di S. 
ROMAGNOLI, 2 Bde., Firenze 1958, hier: Bd. 1, S. 35-133 (ki.inftig abgeki.irzt: Opere). -
Edizione Nazionale delle opere di Cesare Beccaria, diretta da L. FmPo, Bd. 1, Milano 
1984, hier Dei delitti e delle pene, a cura di G. FRANCIONI, S. 13-129. Von dieser Edition 
liegen bisher auBerdem vor: Bd. 2, Scritti.filosofici e letterari, a cura di L. FIRPO - G. 
FRANCIONI - G. GASPARI, Milano 1984; Bd. 6 (Atti di Governo 1771-1777), hrsg. von R. 
CANETTA, mit einem Sonderband Nota al testo e glossario, beides Milano 1987; Bd. 7 
(Atti di Governo 1778-1783), a cura di R. CANETfA, Milano 1990 (kunftig abgeki.irzt 
Edizione Nazionale). - F. VENTURI (ed), Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene. Con 
una raccolta di lettere e documenti relativi alla nascita dell'opera e alla sua fortuna 
nell'Europa del Settecento, Torino 19815 (ki.inftig abgekiirzt F. VENTURI). - Taschen-
buch: Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, introduzione di A.C. ]emolo, premessa 
al testo e note di G. Carnazzi. (Biblioteca Universale Rizzoli = BUR), Milano 19883• 

Deutsche Obersetzungen: W. ALFF (ed), Cesare Beccaria, Ober Verbrechen und Stra-
fen, nach der Ausgabe von 1766 i.ibersetzt und hrsg. von W. ALFF (Sammlung Insel), 
Frankfurt a. Main 1966. K.F. HOMMEL, Des Herrn Marquis von Beccaria unsterbliches 
Werk von Verbrechen und Strafen, Breslau (1778), hrsg. und mit einem Vorwort ver-
sehen von J. LEKSCHAS, Berlin (Ost) 1966. Die erste deutsche Ùbersetzung von M.C. 
Bock erschien bereits Hamburg 1766. ].A. BERGK, Des Marchese Beccaria Abhandlung 
ilber Verbrechen und Strafen. Von neuem aus dem Italianischen ubersetzt. Mit An-
merkungen von Diderot ... , Leipzig 1798. Der Erste Teil enthalt die Abhandlung, der 
Zweite Teil Briefe und Auszi.ige aus der damaligen europaischen Diskussion zur To-
desstrafe, zur Notwendigkeit von Geschworenengerichten usw. 
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wahrhaft unabhangigen und van Rucksichten freien literarischen Aus-
druck der Aufklarung in den Staaten Italiens2

• Die erste franzosische 
Obersetzung erschien bereits nach einemJahr, 1765, die erste deutsche 
1766. Obertragungen ins Spanische, Polnische und Englische folgten 
rasch. In Amerika wurde Beccaria fruher ubersetzt als Rousseau. 

Obwohl in Beccarias Buch vordergrundig vor allem van der Notwen-
digkeit der Abschaffung der Folter und der Todesstrafe gesprochen wird, 
erschien es der erstarrten aristokratischen Republik Venedig sogleich 
so gefahrlich, daB sich die Staatsinquisition damit befaBte und eine Ge-
genschrift eines Monchs Ferdinando Facchinei veranlaBte. Man glaubte 
in Venedig zunachst, das Buch sei das Werk eines Mitglieds einer Op-
positionsgruppe innerhalb der Republik van San Marco3. Gegen das 
eifernde Pamphlet des Facchinei erschien sogleich in Lugano eine an-
onyme Gegenschrift, die Beccarias Buch so brillant und ironisch ver-
teidigte, daB auch diese Gegenschrift zu einem groBen Erfolg in Euro-
pa wurde. Verfasser dieser Entgegnung war aber nicht, wie die Offent-
lichkeit glaubte, Beccaria selbst, sondern es waren seine engen Mailan-
der Freunde, die Bruder Pietro und Alessandro Verri. Auch die franzo-
sischen Enzylopadisten waren begeistert van dieser Verteidigungsschrift 
ebenso w1e van dem Buche selbst. Beccaria, der eine angstliche Natur 

Bibliographien: B. KREUTZIGER, Bibliographie zur Rezeptions- und Wirkungsgeschichte 
der Abhandlung «Dei delitti e delle pene» Cesare Beccarias und zur Strafrechts-
reformbewegung im deutschsprachigen Raum des 18.Jahrhunderts, in: «Das Acht-
zehnte Jahrhundert», 12, 1988, 1, S. 89-116; B. KREUTZIGER, Chronologische Biblio-
graphie zur Rezeptionsgeschichte des Werkes Beccarias, in: G. DEIMLING (ed), Cesare 
Beccaria, Die Anfange moderner Strafrechtspjlege in Europa, Heidelberg 1989, S. 179-
209; The British Library Generai Catalogue of Printed Books to 1975, Bd. 22, London 
- Milnchen u.a. 1979, S. 374-376; Zusammenstellung der italienischen Editionen von 
L. FIRPO, Edizione Nazionale, Bd. 1, S. 369-702, ferner in den in nachfolgenden An-
merkungen zitierten Werken. Neuere Sammelbande: Atti del Convegno internazionale 
su Cesare Beccaria promosso dell'Academia delle Scienze di Torino nel secondo 
centenario dell'opera «Dei delitti e delle pene», Torino 1966; A. MERGEN (ed), Zwei-
hundertjahre spater.jubilaums-Festschriftfur Cesare Bonesana Marchese di Beccaria, 
Hamburg 1965; ferner G. DEIMLING (ed), Cesare Beccaria, Bergische Universitat 
Gesamthochschule Wuppertal, Die Anfange moderner Strafrechtspflege in Europa. 
Ausstellung aus AnlaJs des 250. Gcburtstag von Cesare Beccaria, Wuppertal 1988. 
2 W. ALFF (ed), Cesare Beccaria, S. 7. 
3 F. VENTURI, S. XII f.; Auszug aus der Schrift des Ferdinando Facchinei, ibidem, S. 164-
177, aus der von Pietro und Alessandro verfaJsten Gegenschrift Risposta ad uno scritto 
che s'intitola Note ed osservazioni sul libro Dei delitti e delle pene, ibidem, S. 178-186. 
F. VENTURI enthalt ferner zahlreiche Urteile von Zeitgenossen iiber Dei delitti e delle 
pene und auch ilber Facchineis Gegenschrift. 
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war, hatte sich zunachst bedeckt gehalten uber die Verfasserschaft bei-
der Arbeiten. Als er aber feststellte, daB auch die Verteidigungsschrift 
ebenso wie sein Buch selbst ein groBer Erfolg war, dementierte er zu-
nachst nicht die allgemeine Vermutung, daB er der Verfasser auch die-
ser gegen Facchinei gerichteten Schrift sei. Er lieB sich vielmehr auch 
fur diese Arbeit offentlich loben. Dies wiederum trug dazu bei, ihn mit 
seinen Freunden Verri zu entzweien4. 

Obgleich die Religion in Beccarias Buch nicht direkt angesprochen wird 
- abgesehen von einigen sehr kunstlich wirkenden Verbeugungen vor 
derselben - wurde das Buch bereits 1766 in Rom auf den Index gesetzt. 
In den italienischen Staaten, auch im Kirchenstaat selbst, scheint es so-
gleich gro!sen Anklang gefunden zu haben, am meisten in den beiden 
aufklarungs- und reformfreudigsten Staaten, namlich dem von GroB-
herzog Peter Leopold, dem spateren Kaiser Leopold II., regierten 
Toskana und auch in Beccarias eigenem Staatswesen, der Lombardei, 
deren Herrscherin Maria Theresia bereits beachtliche Reformen einge-
leitet hatte5. Aber auch in anderen Staaten Italiens war in dieser Zeit 
bereits der Geist der Aufklarung eingezogen, so im Konigreich Neapel, 
in dem Konig Karl III. von Spanien mit Hilfe des Ministers Tanucci be-
reits fruh Reformen eingefuhrt hatte, und in Parma unter dem Minister 
du Tillot. 

Selten in der Geistesgeschichte hat ein Buch so rasch konkrete Auswir-
kungen auf die Gesetzgebung vieler Staaten gehabt, selten auch ist ein 
solches Buch so lange in theoretischen Diskussionen, aber auch in par-
lamentarischen Debatten zitiert worden wie dieses, weit uber ein Jahr-
hundert lang. Dies hing damit zusammen, daB es brennende Probleme 
aller damaligen europaischen Gesellschaften ansprach. 

Ich mochte in diesem Vortrag auf drei Punkte eingehen: Nach Bemer-
kungen zu Leben und Personlichkeit Beccarias mochte ich zweitens 
versuchen, Beccaria in die Aufklarungsbewegung seiner Zeit einzuord-

4 Hierzu u.a. Brief Alessandro Verris vom 29.12.1766, zitiert von L. FIRPO in der Ein-
leitung zu der von ihm hrsg. Faksimile-Edition der Originalausgabe von Dei.delitti e 
delle pene, Torino 1964, S. 17. Ferner M. MAESTRO, Cesare Beccaria and the Origins of 
Penai Reform, Philadelphia 1973, S. 60-68, iiber das Zerwiirfnis mit den Grafen Verri. 
5 Einen modernen Oberblick iiber diese Reformen vermittelt das Sammelwerk: A. DE 
MADDALENA - E. ROTELLI- G. BARBARISI (edd), Economia, Istituzioni, Cultura in Lom-
bardia nell'età di Maria Teresa, 3 Bde., Bologna 1982 (Bd. 1 Wirtschaft und Gesell-
schaft, Bd. 2 Kultur und Gesellschaft, Bd. 3 !nstitutionen und Gesellschaft). 
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nen und seine rechtlichen und politischen Ideen zu charakterisieren. 
SchlieBlich mochte ich als letzten und dritten Punkt die Auswirkungen 
Beccarias filr die Gesetzgebung verschiedener Staaten, vor allem 
Deutschlands, kurz behandeln. 

II. 

Cesare Beccaria6 entstammte einer mailandischen Adelsfamilie, die je-
doch erst 1712 den Titel «marchese» erhalten hatte. Durch mehrere 
Erbschaften, darunter 3 Fideikommisse, war er recht wohlhabend, von 
seinen drei jtingeren Geschwistern weiB man nur etwas, weil er standig 
Erbauseinandersetzungen mit ihnen hatte. Er bewohnte von der Geburt 
bis zum Tode den vaterlichen Stadtpalazzo an der Via Brera in Mailand, 
der noch heute erhalten ist. Vom 8. bis zum 16. Lebensjahr wurde er in 
einemJesuitenkolleg in Parma erzogen; er bezeichnete diese Erziehung 
spater als «fanatisch»7• Vier Jahre Rechtsstudium mit einem Doktorat in 
Pavia schlossen sich an. Ein schwerer Konflikt mit seinem Vater folgte. 
Der Vater untersagte ihm die nicht standesgemaBe Heirat mit einer 
15jahrigen btirgerlichen Offizierstochter, drohte mit Enterbung und lieB 
seinen Sohn eine zeitlang in Arrest setzen. Cesare Beccaria beugte sich 
dem Vater nicht; erst der Reprasentant der habsburgischen Ve1waltung 
der Lombardei, Karl Graf Firmian, den der Vater anrief, konnte beide 
nachJahren versohnen. Dies trug dazu bei, daB Beccaria in seinem Buch 
immer wieder auf das ftir die Gesellschaft schadliche Patriarchat, die 
absolute Herrschaft der Familienoberhaupter, zurtickkommt. Solange 
diese Einrichtung bestande, so meinte er, seien btirgerliche Rechts-

6 Eingehender biographischer -Oberblick von F. VENTURI in dem Artikel «Beccaria», in 
Dizionario Biografico degli Italiani, 7, Roma 1965, S. 458-469, auch Gber die Wirkung 
in den wichtigsten europaischen Landern. Letzteres eingehender in F. VENTURI, sowie 
in den in Anm. 1 genannten Sammelbanden Atti del Convegno internazionale, und G. 
DEIMLING (ed), Cesare Beccaria. 
7 Brief Beccarias an Abbé André Morellet in Paris vom 26.1.1766, gedruckt bei F. 
VENTURI, S. 361-368, hier S. 362. In diesem Brief an den franzèisischen Aufldarer Morellet, 
den -Obersetzer des Buches Dei delitti e delle pene, in dem sich Beccaria offener i.i ber 
seine wirklichen Auffassungen ausspricht als in Dei delitti, sagt er Gber die franzèisi-
schen Bi.icher (deren Autoren er spater ebd. genauer angibt: Encyclopédie, d'Alembert, 
Diderot, Helvétius, Buffon, Holbach sowie den Englander Hume) «che hanno svilup-
pato nel mio animo sentimenti di umanità soffocati da otto anni di educazione fa-
natica e servile» (S. 362). 
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gleichheit und Freiheit in einem Staate nicht moglich8
• Die aus dieser Ehe 

hervorgegangene Tochter Giulia wurde tibrigens spater die Mutter des 
grofsen italienischen Dichters Alessandro Manzoni. 
Ftir Beccaria bestimmend wurde seine Zugehorigkeit zu einem Freun-
des- und Diskussionskreis in Mailand, der sich «Accademia dei Pugni», 
(Akademie der Fauste), nannte9• In den taglichen heifsen Erorterungen 
dieser Gesellschaft aus wohlhabenden, gebildeten jungen Adligen und 
Btirgern, die vie! Zeit hatten, tiber Fragen der Philosophie, der Politik, 
der' Literatur und der Okonomie zu diskutieren, lernte Beccaria den Geist 
und die Hauptwerke der franzosischen Aufklarung kennen10

• Auch sein 
Buch tiber Verbrechen und Strafen soli hier, vor allem unter dem Einflufs 
seiner Freunde, derGrafen Pietro und Alessandro Verri, entstanden sein. 
Diese hatten eine genauere Kenntnis als er von der Gerichtspraxis, dem 
Strafvollzug und den sozialen Verhaltnissen. Sie behaupteten sogar 
spater, sie hatten den bequemen Beccaria, der glaubte, nicht langer als 
eine bis zwei Stunden pro Tag arbeiten zu konnen, geradezu gezwun-

8 Dei delitti e delle pene, § XXVI. Ich wende hier und im folgenden die Paragra-
phenziihlung der Ausgabe Harlem (= Livorno) von 1766 an. Diese wurde i.ibernom-
men von Edizione Nazionale, F. VENTURI, BUR und der deutschen Ùbersetzung von 
Alff. S. ROMAGNOLI (ed), Illuministi Settentrionali, Milano 1962 und die alte deutsche 
ùbersetzung von Hommel verwenden dagegen die Einteilung, die Morellet ohne Wis-
sen Beccarias seiner franzosischen ùbersetzung zugrundegelegt hat und die Beccaria 
zwar gelobt, aber nie i.ibernommen hat. Danach ist z.B. der angezogene Paragraph 
Nr. XXXIX. Eine Konkordanztabelle zwischen beiden Ziihlungen findet sich bei F. 
VENTURI, S. 105-110. 
9 Mitglieder dieser Gruppe waren neben Beccaria die Grafen Pietro und Alessandro 
Verri, die sich ebenso mit Fragen der Jurisprudenz wie der Wirtschaftswissenschaft 
und der Literatur befaBten, der Mathematiker und Physiker Paolo Frisi, der 
Nationalokonom und Offentlichrechtler Alfonso Longo, der Bibliophile Graf Giovan 
Battista Biffi, der Politiker Luigi Lambertenghi und der Nationalokonom Gian Rinaldo 
Carli. Besonders Frisi, Longo und Carli genossen spiiter internationales Ansehen als 
Gelehrte. Die Bri.ider Verri waren «hommes de lettres» im Sinne der Aufkliirung, die 
in der Pariser und Londoner Gesellschaft fast ebenso zu Hause waren wie in der mai-
liindischen. Ihre Briefe und Schriften stellen wertvolle Quellen i.iber die Gesellschaft 
der Spataufklarung dar. Kennzeichnend fi.ir diesen Kreis wie auch fi.ir so viele Lese-
gesellschaften und Logen in Europa war die Tatsache, daB sich 'hier gebildete Adelige 
und Bi.irger in volliger Gleichberechtigung und Freundschaft begegneten. Briefe und 
Arbeiten von einigen Mitgliedern der «Academia dei Pugni» sind gedruckt bei 
S. ROMAGNOLI (ed), Illuministi Settentrionali (niimlich der Grafen Verri, von Beccaria 
und Carli, dazu von Francesco Algarotti, Saverio Bettinelli und Carlo Demina). 
10 Auskunft i.iber seine «Bekehrung» zur Aufkliirung gibt sein Brief an Morellet vom 
26.1.1766, vgl. oben Anm. 7. 
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gen, das aufzuschreiben, was sie vorher diskutiert hatten, sie hatten jede 
Seite mit ihm durchgesprochen und korrigiert, ja sie hatten das fast un-
leserliche Manuskript sogar flir ihn abgeschrieben, da er sich dazu au-
Jserstande erklart hatte. Viel spater, 1804, erklarte jedoch der tiberle-
bende der beiden Brtider, Alessandro Verri, entschieden, da!s das Buch 
tiber Verbrechen und Strafen'wirklich im wesentlichen Beccarias Werk 
gewesen sei11

• Der Freundeskreis gab gemeinsam von 1764 bis 1766 eine 
Zeitschrift mit eigenen Beitragen unter dem Namen «Il Caffè» heraus12 • 

Schon ein Jahr nach dem Erscheinen des Buches war Beccaria in Paris 
eine gefeierte Personlichkeit. Diderot, d'Alembert, Helvétius, Holbach 
und Voltaire hatten sein Werk gelesen und waren begeistert. Sie luden 
ihn nach Paris ein. Beccaria bedankte sich tiberschwenglich bei ihnen. 
1766 schrieb Beccaria an Morellet, er verdanke seine geistige Bildung 
und sein Geflihl der Achtung gegentiber der Menschheit den Werken 
von Diderot, Helvétius, Buffon, Holbach, Rousseau, d'Alembert und dem 
«unsterblichen Werk der Encyclopédie»13

• Spater erwahnte er auch 
Montesquieu, der ja schon vor ihm die Abschaffung der Folter empfoh-
len hatte, und Condillac. Dem damals in Paris weilenden David Hume, 
lie!s Beccaria sogar versichern, er habe alle 18 Bande seiner Geschichte 
Englands gelesen14 • 

Aber die Reise nach Paris im Oktober 1766 wurde eine Enttauschung. 
Obwohl ihm Alessandro Verri nach Paris begleitete, litt Beccaria unter 

11 In einem Brief vom 1.11.1765 «agli amici milanesi» veranschlagte Pietro Verri sei-
nen und seines Bruders Anteil an Dei delitti hoch, wahrscheinlich angesichts der da-
maligen Verargerung ilber Beccaria ilbertrieben hoch (Druck bei F. VENTURI, S. 122 f.). 
Alessandro Verri stellt jedoch 38 Jahre spater in einem Schreiben an Isidoro Bianchi 
vom 16.4.1804 die Art der einstigen Zusammenarbeit eingehend dar. Er halt hier, ge-
wissermaBen als Testament auch seines verstorbenen Bruders Pietro, fest, abgesehen 
von Anregungen sei das Buch Dei delitti e delle pene eindeutig das Werk Cesare 
Beccarias gewesen. Druck bei F. VENTURI, S. 124 ff. 
12 Ùber diese nur 1 1/2 Jahre lang erscheinende Zeitschrift, die vor allem wirtschafts-
und literaturwissenschaftliche sowie asthetische Beitrage enthielt: S. ROMAGNOLI (ed), 
Illuministi Settentrionali, dort Auszilge aus «Il Caffè», S. 31-147, 575-601 (diese von 
Beccaria), S. 825-901. Beccarias Beitrage auch in Opere, Bd. 1 und Edizione Nazionale, 
Bd. 2. Zum geistesgeschichtlichen Hintergrund fondamenta! A. NOYER-WEIDNER, Die 
Aujklarung in Oberitalien, Mi.inchen 1957. Hierzu ferner Ch. DIPPER, Politischer Re-
formismus und hegrifjlicher Wandel. Bine Untersuchung des historisch-politischen 
Wortschatzes der Mailitnder Aujktarung (1764-1796), Tilbingen 1976. 
13 F. VENTURI, Drucl, wie Anm. 7, hier S. 362-365. 
14 Ibidem, S. 365. 
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Heimweh, seitdem er Mailand verlassen hatte. Zum Entsetzen seines 
Freundes - die Korrespondenz der Bruder Verri schildert dies15 - ent-
tauschte er die Spitzen des franzosischen intellektuellen Lebens in Pa-
ris, die ihn feiern wollten und von ihm Anregungen und Teilnahme an 
Diskussionen e1warteten, durch seine Kontaktarmut und Wortkargheit 
zutiefst, er erschien nur einmal auf einem Empfang zu seinen Ehren 
und verliefs nach wenigen Tagen Paris fast fluchtartig, obwohl er ei-
gentlich mehrere Manate dort zubringen wollte. Dies fohrte zu einer 
erheblichen Enttauschung der Enzyklopadisten und der anderen Pariser 
Aufklarer und zum Bruch Beccarias mit seinen Freunden Pietro und 
Alessandro Verri. Seine Kritiker vermuteten, unter anderem sei ein Grund 
seiner ubersturzten Heimreise gewesen, dafs er der Treue seiner jungen 
Frau mifstraute. Seine Briefe zeigen aber, dafs es sich um tiefe Depres-
sionen und eine Art von Menschenscheu gehandelt haben mufs16. Er 
unternahm nie mehr eine weite Reise. 

Nachdem Beccaria 1767 ein grofszugiges Angebot der Zarin Katharina 
II., nach Petersburg zu kommen und ein neues rnssisches Strafrecht nach 
seinen Ideen mitzugestalten17, abgelehnt batte - nahm er einen Ruf Maria 
Theresias auf einen neuerrichteten Lehrstuhl fur Nationalokonomie an 
den Mailander Scuole Palatine an. Diesen Ruf hatte ihm Staatskanzfer 
Kaunitz verschafft, der viele Auffassungen mit ihm teilte. Nach zwei 
Jahren schon war Beccaria des Unterrichtens mude, obwohl er seine 
Vorlesungen in seinem eigenen Hause halten durfte, und wechselte in 
die oberste Wirtschaftsbehorde der Lombardei uber. Leopold II., der 
sich als Grofsherzog von Toskana wie auch in seiner zweijahrigen Re-
gierungszeit als Kaiser der Dienste des Mailanders bediente, notierte 
sich uber Beccaria: «Onesto, abile, letterato ed esatto, ma poco applicato, 
lavora poco, debole assai» (Ehrenhaft, geschickt, gebildet und sorgfal-
tig, aber wenig fleifsig, arbeitet wenig, ziemlich schwach)18

• 

15 Die Korrespondenz zwischen beiden Brildern Verri vom 4.10.1766 bis zum 9.2.1767 
gedruckt in S. ROMAGNOLI (ed), Illuministi Settentrionali, S. 909-962. 
16 Hiervon zeugen Beccarias eigene Briefe von der Reise, vor allem der an Pietro Verri 
vom 15.11.1766 (Drude F. VENTURI, S. 386-389). Er stellt eine Antwort dar auf die Mah-
nungen Pietro Verris an Beccaria im BriefVerris vom 26.10.1766 (F. VENTURI, S. 381-384). 
17 Ùber Beccaria und RuBland zuletzt: R. STEINBERG, Die Beccaria-Rezeption in Rujs-
land wahrend der Regierungszeit Katharinas II., in G. DmMLING (ed), Cesare Beccaria, 
s. 127-137. 
18 A. W ANDRUSZKA, Beccaria e la Germania, in Atti del Convegno internazionale su Cesare 
Beccaria, promosso dell'Accademia delle Scienze di Torino, S. 295-303, hier S. 303. 
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Ùberblickt man das schriftliche Lebenswerk Beccarias, soweit es nach 
seinem Buch i.iber Verbrechen und Strafen entstanden ist, so stellt man 
fest, <laB es keineswegs so sparlich ist, wie in der Literatur manchmal 
behauptet wird. Es umfaBt in der Edition von Romagnoli rund 1200 eng 
bedruckte Seiten gegeni.iber den rund 100 Seiten von Dei delitti e delle 
pene. Nach einer Abhandlung i.iber den Stil folgen die aus Beccarias Vor-
lesungen hervorgegangenen theoretischen Schriften zur Nationalokonomie 
und schlieBlich fast 800 Seiten Denkschriften und Gutachten, die er in seinen 
hohen Verwaltungsfunktionen fi.ir die Regierung der Lombardei und dari.iber 
hinaus fi.ir die Wiener Zentralregierung angefertigt hat19• 

In der Literatur i.iber den Strafrechtler Beccaria wird dessen Bedeutung 
als Nationalokonom in der Regel kaum erwahnt oder gering geschiitzt. 
Nicht so in wichtigen Arbeiten zur Geschichte der volkswirtschaftlichen 
Theorien20

• Joseph A. Schumpeter sagt in seiner Geschichte der okono-
mischen Analyse i.iber Beccaria: « ... der Erfolg seines 'dei delitti e delle 
pene' hat der GroBe dieses Mannes in gewisser Hinsicht Abbruch getan. 
Seither gilt er in erster Linie als Strafrechtler»21 • Auch sei seine Bedeu-
tung als Nationalokonom nicht so stark ins allgemeine BewuBtsein ge-
drungen, weil sein wirtschaftswissenschaftliches Hauptwerk, seine 
Vorlesungen aus seiner zweijahrigen Lehrtatigkeit 1769-1770, erst lan-
ge nach seinem Tode, 1804, unter dem Titel Elementi di economia 
pubblica veroff entlicht worden sind22

• Schumpeter stellt Beccaria als 
volkswirtschaftlichen Theoretiker in mancher Hinsicht neben Adam 
Smith. Er sagt: « ... at least after 1770, Beccaria, almost certainly more 
richly endowed by nature, gave to the public service of the Milanese 
'state' what A. Smith reserved far mankind»23

• Er fi.ihrt aus, in mancher 

19 Ediert Opere, Bel. 2, S. 1-776. In der Edizione Nazionale sind die Denkschriften erst 
bis 1783 erschienen (vgl.'Anm. 1). Dagegen hat man dort in den bisher erschienenen 
Teilen jedes von Beccaria unterzeichnete ocler mit einem Sichtvermerk versehene be-
hordliche Aktenstilck mit aufgenommen. 1767-68 batte Beccaria bereits eine Abhand-
Iung Ricerche intorno alla natura dello stile verfaBt, die 1770 in Mailand une! 1771 auf 
Franzosisch in Paris publiziert wurde (Edizione Nazionale, Bel. 1, S. 191-336). 
20 Hierauf machten mich unabhiingig voneinander in Briefen die Professoren Hans 
Moller une! Knut Borchardt aufmerksam, wofOr ich ihnen sehr danke ebenso wie fOr 
die einschliigigen Literaturangaben. 
21 J. ScHUMPETER, HistoryofEconomicAnalysfs, Oxford University Press 1954, S. 179-181 
u.6. Deutsche Ausgabe: Geschichteder6konomischenAnalyse, 1965, S. 238-240 u.6. 
22 Druck in Opere, Bel. 1, S. 379-649. 
23 J. SCHUMPETER, History of Economie Analysis, S. 180. 
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Hinsicht habe Beccaria sogar weiter gesehen als Smith. Von anderen 
Autoren wird Beccaria als Vorlaufer der mathematischen Wirtschafts-
theorie geruhmt24. 
Beccaria fuhrte als Mitglied des Wirtschaftsrates der Lombardei ein zu-
ruckgezogenes Leben. 1774 verlor er seine damals 29 jahrige Frau. Ob-
wohl er zunachst untrostlich erschien, verheiratete es sich bereits 40 
Tage danach - was ihm die Mailander Gesellschaft verubelte - wieder 
mit einer ebenfalls sehr jungen Frau, einer Adeligen. Die Vermutung 
war wohl nicht falsch, daB er mit deren Heiratsgut seine damals infolge 
von Anforderungen der Familie Beccaria hohen Schulden tilgen wollte. 
Der Sohn Giulio aus dieser Ehe rettete spater den schriftlichen NachlaB 
des Vaters. 
Beccaria blieb auch als Verwaltungsbeamter seinen Uberzeugungen treu. 
Seine Denkschriften, die er in dienstlichem Auftrag verfaBte, zeigen sein 
bestandiges Bemuhen um die Schaffung einer aufgeklarten, rationalen 
Verwaltung, um staatliche Forderung von Landwirtschaft und Gewerbe, 
wodurch der Lebensstandard der Bevolkerung verbessert werden soli-
te, und um die Vermeidung von sozialen MiBstanden und Konflikten25 . 

1786 wurde Beccaria Leiter der Dritten Abteilung des Regierungs-
kollegiums, die fur Landwirtschaft, Gewerbe und Handel zustandig war. 
Er befaBte sich auBerdem mit der Bevolkerungsstatistik der Lombardei. 
1789 wurde er in die zweite Abteilung versetzt, der die Aufsicht uber 
Justiz und Polizei oblag. 1791 wurde er Mitglied einer Kommission fur 
die Reform der Zivil- und der Straf gerichtsbarkeit. Aus dieser letzten 
Phase stammen seine Denkschriften uber Fragen der Polizei, des Straf-
rechts und des Strafvollzugs26 • Diese vertreten zwar im Prinzip refor-
merische Auffassungen wie in Dei delitti e delle pene, erganzen und 

24 · P. GR0ENEWEGEN, Beccaria in Tbe New Palgrave. A Dictionary oj Economics, 1, 1987, 
S. 218 f. (mit weiterer Literatur); P. GR0ENEWEGEN, Turgot, Beccaria and Smith, in 
P. Groenewegen und andere, ltalian Economics Past and Present, Sidney 1983; R.D. 
THE0CHARSIS, Early Developments in Mathematical Economics; London 1961. 
25 Die weitaus meisten der von Beccaria flir die Mailiinder Regierung verfaBten Gut-
achten beziehen sich auf wirtschaftliche Fragen: Wechselgesetzgebung, Munz- und 
Wiihrungsfragen, Bergwerke, Erniihrung der Provinz, Getreidehandel. Erhaltung eini-
ger Zunfte, Organisation der Handelskammern, Industrieschulen, Seidenherstellung 
und -Export, Bevolkerungsstatistik, Arbeitslosigkeit der Weber, Veteriniirschule, 
Volksschulen, Reformen auf dem Gebiet der Jagdgesetze. Diese Denkschriften und 
Gutachten in Opere, Bd. 2, S. 1-696. Zu Edizione Nazionale siehe Anm. 19. 
26 Opere, Bd. 2, S. 697-741. 
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vertiefen diese sogar in mancher Hinsicht, sind aber viel konkreter, auf 
einzelne Probleme der Justiz, der Vetwaltung und der Sozialpolitik be-
zogen, den lokalen Schwierigkeiten Rechnung tragend und nach reali-
stischen Losungen suchend. Beccaria verfaJste auch Gutachten zur 
Handels- und Zollpolitik der habsburgischen Gesamtmonarchie. In be-
sonderer Weise kennzeichnend fiir ihn ist vielleicht seine Beschaftigung 
mit der Arbeitslosigkeit und der Not der Weber von Como schon seit 
den achtziger Jahren. Als diese Weber 1790, wahrscheinlich ermutigt 
durch die Franzosische Revolution, einen Aufstand unternahmen, rei-
ste Beccaria im Auftrag seiner Regierung dorthin, stellte durch Ver-
handlungen die Ordnung wieder her und kummerte sich um das Los 
der zuvor Verhafteten. In seinen Berichten kritisierte er heftig das 
provokante Verhalten der «jungen Kavaliere» der Burgerwehr, die Lu-
xus zur Schau trugen und Feste feierten, welche in aufreizendem Ge-
gensatz zur Not der auf Almosen angewiesenen Weber standen. Er 
machte in seinen Berichten konkrete Vorschlage zur Behebung der Not 
der Weber27

• Noch in seinen letzten Jahren, 1793 und 1794, arbeitete er 
Gutachten aus zur Lebensmittelversorgung, zum Reisanbau und uber 
Gesundheitsinspektionen28

• 

Wir wissen nicht, wie Beccaria personlich zur Franzosischen Revoluti-
on stand. In den Debatten der Constituente zur Frage der Todesstrafe 
im Sommer 1791 beriefen sich prominente Abgeordnete auf ihn, wenn 
sie fiir die Abschaffung der Todesstrafe pladierten, so Le Peletier de 
Saint-Fargeau und Robespierre29 . Es ware interessant zu wissen, wie 
Beccaria es empfunden hat, daJs trotz dieser Deklamationen im Sep-
tember 1791 die Todesstrafe unter Anwendung der Guillotine gesetz-
lich verankert wurde, und daJs gerade Robespierre spater entscheidend 
zu den Massenhinrichtungen und zur Beseitigung der Verteidigungs-
moglichkeiten vor den Revolutionstribunalen beigetragen hat. Aus den 
Denkschriften Beccarias der Zeit ab 1789 laJst sich das BemUhen erken-
nen, daJs hier der loyale und sachkundige hohe Beamte versucht, den 
KaisernJoseph Il., Leopold Il. und Franz Il. zu helfen, durch zeitgema-
Jse Reformen die Ordnung und den sozialen Frieden in diesen sturmi-
schen Jahren zu erhalten, wenngleich Franz mehr und mehr zu einem 
Repressionskurs uberging. In Frankreich erinnerte man sich nach der 

27 Denkschrift vom 17.9.1790 Sulla sollevazione dei tessitori di Como, 1790, in Opere, 
Bd. 2, S. 681-693. 
28 Opere, Bd. 2, S. 742-776. 
29 Deren Reden sind abgedruckt bei F. VENTURI, S. 524-529. 
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Ùberwindung der «Terreur» in der Zeit des Direktoriums wieder 
BeccarJas30 . 

Beccaria starb am 28. November 1794 unerwartet mit 56 Jahren an ei-
nem Schlaganfall. Sein Tod wurde in Europa erst Manate spater bekannt, 
auch keine Mailander Zeitung berichtete dariiber, und seine Vaterstadt 
dachte nicht im mindesten daran, diesem bedeutenden Sohn ein Denk-
mal zu setzen, obwohl der alte Pietro Verri dies als Stadtverordneter 
unter der Cisalpinen Republik 1796 beantragte31

• 

III. 

Ùber die straf- und strafprozeBrechtliche Bedeutung von Beccarias Buch 
Dei delitti e delle pene gibt es von juristischer Seite auch in Deutschland 
wichtige Untersuchungen32 . Nur wenn man die de.solaten und un-
menschlichen Zustande des Strafrechts und des Strafvollzuges im alten 
Europa im Auge hàt, kann man die Verdienste des Mailanders und sei-
nes Werkes voll verstehen33. Ausgehend von einer eigenstandigen 
Theorie des Gesellschaftsvertrages forderte Beccaria das Willkiirverbot 
fiir die Strafverfolgungsorgane, die strenge Bindung des Richters an das 
Gesetz, die Durchsetzung des Grundsatzes «nulla poena sine lege», die 
òffentlichkeit der Gerichtsverhandlungen, die Berucksichtigung von 
kriminalpolitischen Niitzlichkeitserwagungen gegeniiber dem Straf-

30 Ibidem, S. 530-535, 658 ff. 
31 Sein Schreiben ibidem, S. 655-658. 
32 Th. WDRTENBERGER, Cesare Beccaria und die Strajrechtsreform, in H. KAUFMANN 
u.a, (ed), Erinnerungsgabefiir Max Griinhut (1893-1964), Marburg 1965, S. 199-212; 
DERS., Cesare Beccaria oder Wegbereiter moderner Kriminalpolitik im 18. ]h., in 
«Kriminalistik, Zeitschrift filr die gesamte kriminalistische Wissenschaft und Praxis», 26, 
1972, S. 225 f.; G. DEIMLING, Kriminalpravention und Sozialkritik im Werk Cesare 
Beccarias «Ober Verbrechen und Strafen» (1764), in H.J. Hrnsc1-1 u.a. (ed), 
Gedachtnisschriftfiir Hilde Kaufmann, Berlin - New York 1986, S. 51-68; G. DEIMLING 
(ed), Cesare Beccaria, Die Anjange moderner Strafrechtspjlege in Europa, Heidelberg 
1989, darin G. DEIMLING, Cesare Beccaria, Werk und Wirkung, S. 11-35, und DERS., Der 
gesellschajtskritische Ansatz des Praventionsgedankens im Werk Beccarias, ibidem, S. 
165-178;: H. SCIIDLER-SPRINGORUM, Cesare Beccaria und der Strafprozejs, in «Kritische 
Vierteljahrsschrift filr Gesetzgebung und Rechtswissenschaft», 74, 1991, 2, S. 123-138. 
33 Hierzu allgemein R. VAN DDLMEN, Theater des Schreckens. Gerichtspraxis und 
Stra/rituale in der friihen Neuzeit, Mi.inchen 1988. Zu Mailand insbesondere: A. DE 
MARCI-II, Cesare Beccaria e il processo penale, Torino 1929; I. MEREU, La pena di morte 
a Milano nel secolo di Beccaria, Vicenza 1988. 
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zweck der Vergeltung, die Abschaffung der Folter, den Ersatz der To-
desstrafe, ausgenommen bei Hochverrat, durch lebenslangliche, of-
fentlich vollzogene Zwangsarbeit. Er fordert schlieBlich eine Kri-
minalpolitik, die durch bessere Aufklarung der Burger, durch weltan-
schauliche Toleranz, durch Bildung und Erziehung dem Verbrechen 
vorzubeugen versucht. Beccaria ist einer der ersten Denker der Neu-
zeit, der sich mit Fragen der Rechts- und Kriminalpolitik befaBt und 
weitreichende Vorschlage zur Verhinderung des Verbrechens gemacht 
hat. Seine Kritik richtet sich vor allem gegen geheime Gerichtsverfahren 
und willkurliche Verhaftungen, gegen die Anwendung der Folter und 
gegen die Todesstrafe als hauptsachliches Strafmittel. Am SchluB seines 
Buches rat er, dem Abgleiten vieler Menschen in das Verbrechen durch 
MaBnahmen einer besseren Erziehung vorzubeugen. Dies sei, so Bec-
caria, eine Aufgabe, die die Regierungen sicherlich bis in die fernsten 
Zeiten beschaftigen muBte34. 
Horst Schuler-Springorum weist unter anderem auf die zeitbedingte Form 
hin, unter der Beccaria uberzeitliche Rechtsgrundsatze vertritt, er zeigt 
wie man manche fur den heutigen Leser schwer verstandliche Vor-
schlage des Mailanders aus der straf- und prozeBrechtlichen Situation 
seiner Zeit heraus iu verstehen und welche Bedeutung sie noch fur die 
Gegenwart haben. Mehrere neuere Autoren widersprechen der Be-
hauptung, die Michel Foucault in seinem Buch Surveiller et punir, La 
naissance de la prison, 1975, aufgestellt hat, daB namlich Beccaria ganz 
und gar ein Anhanger aristokratischer Positionen und einer burgerli-
chen Ideologie gewesen sei, die sich letztlich fur die Aufrechterhaltung 
von Autoritat und Privateigentum und die individuelle Verantwortlich-
keit fur Straftaten eingesetzt habe35. Diese Behàuptung Foucaults ist 
meiner Ansicht nach aber nicht ganz falsch. Anhanger aristokratischer 
Positionen war Beccaria sicher nicht. Aber fur einen starken und 
handlungsfahigen Gesetzgeber, fur Eigentum und individuelle Verant-
wortung war er durchaus, anders ware sein Werk sinnlos gewesen und 
wirkungslos geblieben. Beccaria war trotz sozialen Denkens kein Vor-
laufer sozialer Utopien, sondern, wie ich glaube, eher ein fruher Ver-

34 § XLV. 
35 So H. SCHÙLER-SPRINGORUM, Cesare Beccaria und der StraJProzeft, S. 136 unter Bezug-
nahme 'auf D. YOUNG (ed), Cesare Beccaria, On Crimes and Punishments, Indianapolis 
1986, S. XXI. Es handelt sich um M. FoucAur:r, Surveiller et punir- Naissance de la prison, 
Paris 1975. Foucault libt eigentlich die gleiche Kritik an allen Strafrechtsreformem des spiiten 
18. und 19. Jahrhunderts (vgl. z.B. S. 77-105, 221-299). 
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treter des bilrgerlichen Rechts- Und, wenn dies auch verschleierter ist, 
Verfassungsdenkens. Vor allem aber war er ein Humanist, der gegen 
unmenschliche Miisstande im Strafrecht, StrafprozeJsrecht und Straf-
vollzug kampfte - mit einem sakularen Erfolg36• 

Bevor ich auf seine Wirkung eingehe, mochte ich zunachst anhand der 
Texte versuchen, Beccarias Verhaltnis zur Aufklarung zu umriisen. In 
einem Brief vom 26. Januar 1766 an den Abbé Morellet, den ùbersetzer 
seines Werkes, dem wichtigsten Brief, der von Beccaria erhalten ist, 
schildert er seinen geistigen Werdegang, seine Bekehrung zur Philoso-
phie, wie er sagt. Diese habe 1761 begonnen mit der Lektilre von Mon-
tesquieus Lettres persanes und sei entscheidend beeintluist worden durch 
De l'esprit von Helvétius, dann aber auch durch Buffon, Diderot, 
d'Alembe1t, Hume, Holbach, Rousseau, Condillac und andere37. Da er die 
Schicksale von Machiavelli, Galilei und Giannone - einem Rechts-
historiker, der 1748 in savoyardischer Haft starb -vor Augen hatte, habe 
er sich gezwungen gesehen, sich in seinem Buch dunkel auszudrucken 
und das Licht der Wahrheit in einem heiligen Nebel zu verhullen. Er 
bekennt: «Ich habe Verteidig~r der Menschen sein wollen ohne hier-

36 Zu dieser auch von Deimling und Schtiler-Springorum im wesentlichen vertrete-
nen Auffassung steht im Gegensatz der Beitrag von W. NAUCKE, Die Modernisierung des 
Strafrechts durch Beccaria, in G. DEIMLING (ed), Cesare Beccaria, Die Anfiinge, S. 37-
53. Ich mufs gestehen, dafs mir die Thesen dieses Beitrages nicht einleuchten und 
unhistorisch erscheinen. Der Verfasser legt MaBstabe an Beccaria an, formuliert Er-
wartungen, die nicht dem grofsen Fortschritt gerecht werden, den die Ideen des Mai-
landers in der damaligen Zeit darstellten. Naucke entnimmt die Kriterien seiner Beur-
teilung einem sehr subjektiven, modernen, vermutlich auch unter den heutigen 
Strafrechtlern ungewohnlichen Standpunkt. Wenn er an Beccaria tadelt, dafs er das 
Strafrecht nicht nur humaner sondern auch effektiver machen wollte, so verkennt er 
einerseits den Argumentationszwang, unter dem der Mailander ·stand, wenn er die 
Regierungen fi.ir seine Reformen gewinnen wollte. Andererseits lauft Nauckes Kritik 
darauf hinaus, dafs er Beccaria zum Vo1wurf macht, dieser habe nicht uberhaupt jedes 
Strafrecht abschaffen wollen. Er kritisiert an Beccaria ferner u.a., dafs er flir das mo-
derne Rechtsmonopol des Staates eintrat (ibidem, S. 42), dafs ei· sich fi.ir ein praventiv 
gefafstes Wirtschaftsstrafrecht einsetzte (ibidem, S. 46). Wenn Beccaria fordert, Ver-
brechen eher nach der Bedeutung des Verbrechens fi.ir das offentliche Wohl als nach 
der Wurde der betroffenen Person abzuurteilen, so tadelt ihn Naucke deswegen und 
erkennt, wie ich glaube, nicht, dafs Beccaria hiermit den bisher in Europa ublichen 
privilegierten Gerichtsstand und die Bevorzugung des Adels im Strafrecht beseitigen 
wollte (ibidem, S. 46 - vgl. hierzu Dei delitti§ VII und vor allem § XXI). Nicht ver-
standlich ist mir auch die Kritik Nauckes an der Forderung Beccarias nach Unabhan-
gigkeit der Richter bzw. die Abwertung dieser Fordcrung (ibidem, S. 50). 
37 F. VENTURI, S. 361-368. 
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durch zum Martyrer zu werden»38
• Vielleicht sei er aus Furcht zu var-

sichtig gewesen. Die Tatsache, daB die aufgeklarte Bildungsschicht in 
Mailand kleiner sei als in Paris - er spricht untertreibend van nur 20 
Persanen, die seine Ansichten und Interessen teilen bei 120 000 Ein-
wahnern, diesen Ruckstand erklart er interessanterweise nicht mit der 
gegenwartigen, der osterreichisch-habsburgischen Herrschaft, sandern 
der fruheren, der spanischen, die ja bis 1714 zwei Jahrhunderte lang 
die Lambardei regiert hatte. Mit der habsburgischen Regierung, die ihn 
stets unterstiltzte und deren haher Beamter er bis zu seinem Tade blieb, 
scheint er dagegen durchaus einverstanden gewesen zu sein. Risorgi-
menta-Ideen waren den damaligen Zeitgenassen nach fremd, zumai es 
ja keine palitische, sandern nur eine sprachliche Einheit Italiens gab39• Im 
Gegensatz zu diesem Privatbrief tritt seine Haltung als Aufklarer in sei-
nem Buch uber Verbrechen und Strafen - abgesehen van der humani-
taren und reformerischen Gesamtkanzeptian - nur an seinem Urteil in 
Sachfragen zutage. Ich nenne im folgenden aufgrund einer Analyse des 
Textes einige Beispiele und gehe dabei van speziellen zu allgemeine-
ren Fragen. Der Stand des Opfers ader des Taters darf im Strafrecht nach 
seiner Meinung keine Ralle spielen. Beccaria vertritt damit durchgehend 
den Standpunkt der Gleichheit var dem Gesetz40 , den etwas spater, nach 
var der Franzosischen Revalutian, Jaseph II. ve1wirklichte. Einziger 
MaBstab fur die Beurteilung van Straftaten ist der Schaden, der der All-
gemeinheit und Einzelpersanen zugefugt wird41 . Der Burger muB wis-
sen, wann er schuldig und wann er unschuldig ist. Alles, was nicht ge-

38 Ibidem, S. 363: «Ho voluto essere difensore degli uomini senza esserne il martire». 
39 Der Begriff «nazione» erscheint oft in Beccarias Buch (z.B. in der Einleitung und 
den §§ VI, VII, VIII, XXVIII, XLII, XLIV), aber es ist evident, dals er hiermit das Staats-
volk, die Gesellschaft eines jeden beliebigen Staates meint. Ein ethnischer Begriff im 
Sinn der Romantik und des .19. und 20. Jahrhunderts in der spateren deutschen und 
osteuropaischen Auslegung im Sinne der Sprachnation ist hiermit keineswegs ver-
bunden. Wie Diderot und Rousseau ist er auch uberzeugt, dals eine Republik, die die 
Freiheiten der Burger achtet und schutzt, nur in kleinen Staaten moglich sei. Er schreibt: 
«Eine zu grolse Republik entgeht dem Despotismus nur, wenn sie sich in mehrere 
Republiken unterteilt und diese zu einer Foderation zusammenschlielst» (am Ende von 
§ XXVI). Dies ist also das Gegenteil von spaterem revolutionaren oder nationalisti-
schen Zentralismus. Ùber den geistigen Hintergrund und die Besonderheiten der ita-
lienischen Aufklarung und auch deren Ùbergange zur Romantik ist nach wie vor un-
entbehrlich das Buch von A. NOYER-WEIDNER, Die Aufklarung in Oberitalien, Mun-
chen 1957, das das gesamte Geistesleben im Blick hat. 
10 § VII, vor allem XXI. 
11 § VIII, XII. 
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setzlich verboten ist, ist erlaubt. Er pladiert fi.ir die Nichtverfolgung von 
Ehebruch und «attischer Liebe», worunter er Homosexualitat versteht42 . 

Ebenso empfiehlt er, Selbstmord nicht mehr unter Strafe zu stellen. Er 
stellt den Suizid auf eine Stufe mit unerlaubter Auswanderung. Ein Ge-
setz, das die Untertanen im Lande halt, sei nichts we1t. Wenn die Religion 
Selbstmord for bestrafenswert halte - er galt in der Tat bis ins 18. Jahr-
hundert als ein schweres Verbrechen - so sei diese Strafe erst nach dem 
Tode in einer anderen Welt fallig, mit dem irdischen Gesetz di.irfe sie 
nicht verbunden werden43 • Ùberhaupt ist eines der Kennzeichen der 
strafrechtlichen Auffassungen Beccarias die Sakularisierung des Straf-
rechts, die Trennung zwischen Vergehen und Verbrechen einer-, Si.inde 
andererseits44

. Die Strafrechtsgesetzgebung solite sakularisiert, rational, 
vorbeugend und for die Gesellschaft wie for den Einzelnen ni.itzlich 
sein. 

Mit dem Begriff der Ehre im rechtlichen Sinne setzt der Marchese sich 
kritisch auseinander. Der Begriff stelle eine Art von Ri.ickkehr zum Na-
turzustand dar45 • Duelle mi.i!sten streng bestraft werden, besonders die 
Angreifer. Weder in der Antike, wo man unbewaffnet zusammenge-
kommen sei, noch heute bei den niederen Volksschichten gabe es so 
etwas46 • Dem Ade!, so mu!s man daraus folgern, mi.isse man die Duelle 
durch hohe Strafen austreiben. Den Eid vor Gericht halt Beccaria for 
ganz unsinnig. «Jeder Richter», so schreibt er, «kann mir dafor als Zeu-
ge dienen, da!s noch nie ein Eid einen Angeklagten die Wahrheit zu 
sagen veranla!st hat»47

• Wenn die Gefahr bestehe, da!s man sich selbst 
belaste und sich womi:iglich ein Strafverfahren zuziehe, so habe man 
nur die Wahl, «entweder ein schlechter Christ oder ein Martyrer zu sein. 
Der Eid wird nach und nach zur blofsen Formsache und zersti:irt so die 
Starke der religii:isen Gefohle, des einzigen Unterpfandes der Anstan-
digkeit beim Menschen». Ein schwerer Mi!sstand in den meisten dama-
ligen Landern war, da!s beispielsweise Raub oder sogar Diebstahl ebenso 

42 § XXXI. 

43 § XXXII. 
44 Dies hatte G. RADBRUCH, Paul Anselm Feuerbach, Ein]uristenleben, hrsg. von E. 
WOLF, Gottingen 19693 im Hinblick auf das Strafrecht so formuliert: «Nicht der Ver-
stoJs gegen die Moral, nicht der VerstoJs gegen die Religion, vielmehr ausschlieJslich 
die Rechtsverletzung geht das Strafrecht an» (S. 86). 
45 § IX. 

46 § X. 

47 § XVIII. 
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mit dem Tod bedroht waren wie Mord. Dies fi.ihrte oft dazu, daB Diebe 
und Rauber ihre Opfer gleich toteten, um keine Zeugen zu hinterlas-
sen. Ebenso wie die Enzyklopadisten, so kritisiert auch Beccaria solche 
Gesetze. Wer einen Fasan totet, durfe nicht ebenso mit dem Tode be-
straft werden wie ein Morder, schreibt er48

• Dies zerstore jedes Rechts-
bewuBtsein. AuBerdem mtisse man bedenken, daB Wilddieberei, 
Schmuggel, illegaler Handel nur der Existenznot der Menschen ent-
sprangen; sie dtirften nicht zur Ehrlosigkeit ftihren. Er setzt sich ftir eine 
strafrechtliche Wtirdigung der Absicht ein, was dem damaligen Recht 
fremd war49 • Man mtisse z.B. zwischen betrtigerischem und unver-
schuldetem Bankrott unterscheiden. Kronzeugenregelungen hielt er fi.ir 
nicht tragbar, sofern sie nur von Fall zu Fall angewandt wtirden; man 
mtisse sie gesetzlich regeln50 • Ein Begnadigungsrecht der Ftirsten lehn-
te er ab als einen, wie er schreibt, «privaten Akt unaufgeklarten Wohl-
tuns», der willktirlich sei. Stattdessen solle man die Gesetze und Strafen 
moglichst mild gestalten. Die Milde mtisse die Tugend der Gesetzge-
ber, nicht der Vollzieher der Gesetze, sein51 . Da Beccaria eine groBe 
Gefahr in der Willktir der Richter sah, von denen er viele in Verdacht 
hatte, sie wollten die Angeklagten um jeden Preis verurteilen, sprach er 
sich gegen jeden Auslegungsspielraum der Gerichte aus52 • Diese sollten 
nach seiner Meinung nur nach dem Buchstaben des Gesetzes urteilen 
diirfen. Das richterliche Interpretationsrecht der Gesetze war auch ein 
Streitpunkt in PreuBen am Ende des 18. Jahrhunderts. Hier traten aber 
gerade die reformfreudigen Juristen daftir ein, um Harten zu mildern, 
Konig Friedrich II. untersagte dies aber53 . Immanuel Kant sprach sich 

48 § XXXIII. 
49 Ibidem, und § XXXIV. In einem gewissen Widerspruch hierzu schient § VII zu ste-
hen, wo sich Beccaria gegen eine Wurdigung der Absicht ausspricht. 
50 § XXXVII. 
51 § XLVI. 
52 § IV. 
53 H. HATfENHAUER - G. LANDWEHR (edd), Das nach.friderizianische Preujsen 1786-
1806, Heiclelberg 1988. Darin H. HA1TENHAUER, Preuftens Richter und das Gesetz (1786-
1814), S. 37-65. Auf S. 42 sagt Hattenhauer: «Man darf wohl annehmen, dals Beccaria 
flir Preulsen von ebensolcher Bedeutung gewesen ist wie Montesquieu. Letzterer zeigt 
das Ideai, fur das sich jedermann leicht bcgeistern konnte. Beccaria dagegen bedach-
te die politische Praxis, den Richter und das Gesetz in ihrer gegenseitigen Abhangig-
kcit und entwarf ein politisch anzichendes Justizmodell. Biirgergh'ick und Staatsuh1werk 
fordertcn in glcicher Weise die Beschrankung dcr Auslegekompetenz der Richter». Vgl. 
in dem gleichen Band P .S. CooERCH, Die logische Auslegung, S. 245-257. 
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leidenschaftlich gegen ein richterliches Interpretationsrecht der Geset-
ze aus, er bezeichnete Billigkeitsenscheidungen als «Richte1willkiir». -
Es fallt ferner auf, dafs Beccaria den Gesichtspunkt, dafs die Strafe nicht 
nur der Abschreckung und der Sicherheit der Biirger, sondern unter 
Umstanden auch der Besserung, der Resozialisierung des Straftaters 
dienen soll, nur gelegentlich ganz am Rande anklingen lafst. 
Beccaria war ein Anhanger der Vertragstheorie. Mit ihr begriindete er 
auch seine Ablehnung der Todesstrafe. Er e1wahnt ofters sehr lobend 
Rousseau, weicht aber von diesem ganz deutlich ab. Die Notwendig-
keit zwang nach seiner Auffassung die Menschen nur zur Dahingabe 
eines Teils der eigenen Freiheit, eines moglichst geringen Teils, soviel 
wie der Einzelne fiir seinen Schutz benotigt. Dies schliefst aus, dafs der 
Mensch durch den Abschlufs des Gesellschaftsvertrages der Gemein-
schaft das Recht iibertragen hat, ihm das Kostbarste, das er besitzt, das 
Le ben zu nehmen54 . Hier wie auch in anderen Punkten ist die Theorie 
Beccarias liberaler, rechtsstaatlicher als die Rousseaus55. 

Ober Inquisition und (indirekt) Hexenprozesse aufsert sich Beccaria in 
seiner erwahnten Vorsichtnur an einer Stelle, namlich in einem kurzen 
Kapitel unter dem Titel «Von einer eigentiimlichen Art Verbrechen». Da 
er hier nicht konkret argumentieren mochte, bedient er sich der ande-
ren Ausdrucksform, die ihm ebenfalls zur Verfiigung steht, namlich ei-
ner emotionalen, bildhaften Rhetorik, wie sie auch bei anderen 
Aufklarern anzutreffen ist. Als Beispiel zitiere ich den ersten Satz: 
«Wer diese Schrift liest, wird bemerken, daB ich eine Art von Verbrechen i.ibergangen 
habe, welche Europa mit Menschenblut bedeckt und jene schrecklichen Scheiterhaufen 
errichtet hat, auf denen die Leiber lebendiger Menschen den Flammen zur Nahrung 
dienten, wahrend es fi.ir die verblendete Menge ein gefalliges Schauspiel und ein an-
genehmer Wohlklang war, das dumpfe, unverstandliche Wehklagen der Ungltickli-
chen zu horen, das aus den Schwaden schwarzen Rauches von Menschengliedern, 
unter dem Prasseln der verkohlenden Gebeine und dem Schmoren noch zuckender 
Eingeweide drang. Aber die verni.inftigen Menschen werden einsehen, daB der Ort, 
das Jahrhundert und der Gegenstand es mir nicht erlauben, die Natur eines solchen 
Verbrechens zu untersuchen»56

. 

Er fiihrt aus, dafs er sich aufserstande sahe, zu erklaren, warum in eini-
gen Staaten im Gegensatz zu anderen eine vollige Gleichformigkeit des 

54 §§ II, III und XXVIII. 
55 Dies hat besonder G. Radbruch heràusgestellt in scinem Aufsatz lsak lselin uber 
Cesare Beccaria in: G. RADBRUCJ-I, Elegantiaejuris Criminalis, Base! 19502

, S. 181-192. 
56 § XXXIX. 
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Denkens fur notig gehalten werde und dort nicht einmal uberaus feine 
und dunkle, uber das menschliche Fassungsvermogen hinausgehende 
theologische Meinungsunterschiede zugelassen wurden. Und er fahrt 
fort, diesen Geist der Unduldsamkeit in sarkastischen, wenn auch nicht 
eindeutigen Worten zu kritisieren. 

Offener als uber Kirche und Religion aufsert er sich uber den Adel. Bei 
seinem eindeutigen Eintreten fur die Gleichheit vor dem Gesetz stellt 
Beccaria indirekt die These Montesquieus in Frage, wonach es nutzlich 
oder sogar notwendig sei, dafs der Adel eine Zwischengewalt darstellt 
zwischen Krone und Volk zur Sicherung der Freiheit. Er fragt, ob der 
Adel «nicht vielmehr eine Schicht bildet, welche alles Ansehen und alle 
Chancen, an denen die Menschen beteiligt waren, auf einen sehr en-
gen gesellschaftlichen Kreis beschrankt, den fruchtbaren und lieblichen 
Oasen ahnlich, die in den weiten Sandwusten Arabiens auftauchen»57 • 

Abhangigkeit eines Menschen von einem anderen, die einen Menschen 
zur Sache mache, bezeichnet er an mehreren Stellen als schandlich und 
mit der neuen Zeit unvereinbar58 . Er meint hiermit offensichtlich die 
Leibeigenschaft, vielleicht sogar die Grundherrschaft. Beides gab es in 
seiner Zeit in der Lombardei praktisch nicht mehr, wohl aber in vielen 
anderen Gebieten Europas und auch Italiens. 

Die zentralen Forderungen Beccarias, die bald in ganz Europa disku-
tiert wurden, waren jedoch die Abschaffung der Folter und der Todes-
strafe. 
Gegen die Anwendung der Folter bringt er zwei Hauptargumente: 1) 
Ein Untersuchungshaftling, fur den ja noch die Unschuldsvermutung 
bestehe, durfe nkht gequalt und damit bestraft werden. 2) Die Folter 
sei nicht nur unmenschlich, sie diene auch in keiner Weise der 
Wahrheitsfindung. Er schildert die ubliche Prozedur, die ein nicht un-
gewohnlich robuster Mensch nur uberstehen konne, wenn er schliefs-

57 § XXI. Wie Franco Venturi gezeigt hat, hat der erste Kritiker des Buches Dei delitti, 
der Monch Ferdinando Facchinei, 1765 Beccaria als .«socialista» bez!;ichnet und damit 
als einer der ersten Autoren in Italien diesen Ausdruck verwendet: F. VENTURI, 
«Socialista» e«socialismo» nell'Italia del Settecento, in «Rivista storica italiana», LXXV, 
1963, 1, S. 129 ff. Ich ve1weise ftir Ansatze zur Sozial- bzw., Adelskritik auf Dei delitti, 
§§ IX, X, vor allem XXI, XXIV, XXVI, XXVIII. DalS sich Beccaria auf personliches Nach-
fragen zu seiner fri.iheren A.ulSerung bekannt hat, das Eigentum sei ein «schreckliches 
und vielleicht nicht notwendiges Recht»: G. RADBRUCI-I, Isaak /se/in uber Cesare 
Beccaria, S. 182, 188 f. 
58 Z.B. § xx: 
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lich alles sage, was von ihm erwartet wurde, auch wenn er dadurch 
sich und andere zu Unrecht belaste. Hiernach werde der Beschuldigte 
auBerhalb der Folterkammer zu einem Eid aufgefordert, mit dem er sein 
Gestandnis ohne Zwang bestatigen solle. Lehne er dies ab, so beginne 
die Folterung von neuem. Dies wiederhole sich beliebig oft, bis die er-
preB ten Gestandnisse auch durch Eid bekraftigt wurden59 • 

Die Folter war durch fruhere Autoren, damals auch im Zusammenhang 
mit den Hexenprozessen, schon eindrncksvoller gebrandmarkt worden, 
als es hier durch Beccaria geschieht, z.B. in der Cautio criminalis des 
Friedrich von Spee, 1631, 1632, oder durch Christian Thomasius zwi-
schen 1701 und 1712. Auch Montesquieu hatte gegen die Folter ge-
schrieben. Aber erst Beccaria gelang es, vielleicht zu seiner eigenen 
Verwunderung, durch sein Werk, einen Durchbruch mit herbeizufuh-
ren und dazu beizutragen, daB innerhalb von drei bis vier Jahrzehnten 
die Folter aus der Rechtspraxis der europaischen Staaten verschwand. 
Die Zeit war einfach reif und sein Buch war im richtigen Moment er-
schienen. Er konnte sich auch bereits auf einige Staaten beziehen, in 
denen schon vor dem Erscheinen seines Buches nicht mehr gefoltert 
wurde: in England, in Schweden - hier wenigstens f-Ur gewohnliche 
Verbrechen - und in PreuBen seit dem Regierungsantritt Friedrichs II. 
In Schweden wurde dann gleich nach dem Staatsstreich Gustavs III. 
1772 unter dem EinfluB von Beccarias Werk die Folter ganz verboten. 

Anders lagen die Dinge hinsichtlich der Todesstrafe, fur deren Abschaf-
fung sich der Mailander ebenfalls nachdrucklich einsetzte. In den mei-
sten europaischen Staaten sollten noch rund zwei Jahrhunderte verge-
hen, bis die Todesstrafe endgultig ausgeschlossen wurde. Selbst die 
warmsten Bewunderer Beccarias hatten in diesem Punkt zunachst Be-
denken. Der Leipziger Juraprofessor Karl Ferdinand Hommel, der 1778 
das, wie es im Titelblatt heiBt, «unsterbliche» Werk des Herren Marquis 
von Beccaria ins Deutsche ubersetzte, versehen mit einer ruhmenden 
Vorrede, selbst Hommel auBerte Bedenken gegen die vollige Abschaf-
fung der Todesstrafe, auch bei Mord. Er schrieb, in Sachsen sagten die 
Leute: «Wenn die Folter, wenn die Lebensstrafen abgeschafft werden 
sollten, so sei des Nachts niemand sicher, uber die StraBe zu gehen, aus 
Furcht, erschlagen zu werden»60

• Auch Moses Mendelssohn undJoseph 

59 § XVI. 
6° K.F. HOMMEL, Des Herrn Marquis von Beccaria unsterbliches Werk von Verbre-
chen und Strafen, «Hommelische Vorrede» S. 4. Bedenken gegen die Abschaffung der 
Todesstrafe auch ibidem, S. ll. 
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von Sonnenfels, zwei andere Bewunderer des Mailanders, hielten es 
ftir besser, die Todesstrafe beizubehalten61 . Fichte und Kant dachten 
ahnlich62. Goethe sagte zum SchluB der Wanderjahre: «Wenn man den 
Tod abschaffen konnte, dagegen hatten wir nichts; die Todesstrafe ab-
zuschaffen, wird schwerhalten. Geschieht es, so rufen wir sie gelegent-
lich wieder zuruck. Wenn sich die Sozietat des Rechtes begibt, die To-
desstrafe zu verftigen, so tritt die Selbsthulfe unmittelbar wieder her-
vor, die Blutrache klopft an die Ture»63

• 

In diesem Punkte war Beccaria seiner Zeit voraus. Er argumentierte so: 
Nicht die Strenge und Grausamkeit der Strafen wirkten abschreckend, 
sondern die Sicherheit, mit der eine, wenn auch maBvolle, Bestrafung 
der Tat folgen wurde. 

«Je grausamer der Strafvollzug wird, umso mehr verhartet sich das menschliche Herz 
... Damit eine Strafe ihre Wirkung habe, geni.igt es, dals sie ein Obel ist, welches den 
aus dem Verbrechen e1wachsenden Vorteil i.iberwiegt; und bei diesem Oberschuls des 
Obels muls die Unausbleiblichkeit der Strafe und der Verlust des Vorteils, den das 
Verbrechen bringen mag, mitgerechnet werden»64

. 

Beccaria sieht in einem Staat, der unter der ungestorten Herrschaft des 
Gesetzes steht, wo die Bef ehlsgewalt beim wirklichen Souveran ruht 
und wo die Regierungsform die Zustimmung der Nation besitzt, die 
Todesstrafe weder als notwendig noch als nutzlich an. Eine einzige 
Ausnahme will er gelten lassen: Da wo ein Mensch die Sicherheit und 
die Freiheit der Nation bedroht und die Gefahr nur durch seine Hin-
richtung beseitigt werden kann, soli die Todesstrafe erlaubt sein65 . Statt 
der Todesstrafe schlagt er sonst lebenslangliche oder befristete, offentlich 
auszuubende Zwangsarbeit unter sehr harten Bedingungen vor. Er 
meint, dies wirke vie! abschreckender als eine kurze, wenn auch 

61 M. CA'ITANEO, Beccaria e Sonnenfels. L'abolizione della tortura nell'età teresiana, in: 
A. DE MADDALENA - E. ROTELLI - G. BARBARISI (edd), Economia, Istituzioni, Cultura in 
Lombardia nell'età di Maria Teresa, Bd. 2, S. 143-155. 
62 Ober die Diskussion hierzu wichtig: B. KREUTZIGER, Argumente fiir und wider die 
Todesstrafe(n). Ein Beitrag zur Beccaria-Rezeption im deutschsprachigen Raum des 
18.]ahrhunderts, in G. DEIMLING (ed), Cesare Beccaria, S. 99-125. 
63 Wilhelm Meisters Wande7,ahre, aus Makariens Archiv (Satz 68 und 69), Goethes 
Werke, Bd. 8, Hamburg 1961 , S. 470. 
64 § XXVII. 
65 § XXVIII. 
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schreckliche Hinrichtung66 • Und auf die abschreckende Wirkung und 
den Nutzen fur die Allgemeinheit kommt es ihm ja allein bei allen Stra-
fen an. 

IV. 

So stark auch die Bedenken gegen die Abschaffung der Todesstrafe bei 
den meisten Zeitgenossen noch waren, die Anregungen des Mailanders 
fielen in den meisten Staaten Europas rasch auf fruchtbaren Boden. Meist 
unter ausdri.icklicher Bezugnahme auf sein Buch beseitigte man sehr 
bald und sehr allgemein die Folter und die grausamen Hinrichtungs-
arten wie Radern, Vierteilen, Sacken67 , Lebendigbegraben, Versti.im-
melungen, das Zwicken mit gli.ihenden Zangen usw. Dari.iber hinaus 
wurde die Todesstrafe viel seltener verhangt als bisher. Das erste Straf-
gesetzbuch, das eindeutig auf die Anregungen Beccarias zuri.ickging, 
war dasjenige des GroBherzogs Peter Leopold fur Toskana von 1786, 
das in Europa weitgehend als vorbildlich galt68. Spater, als Kaiser, berief 
Leopold Beccaria in die Kommission zur Reform des josephinischen 
Strafgesetzbuches. 
Doch hatten auch in den habsburgischen Erblanden bereits wenige 
Manate nach dem toskanischen Strafgesetz, namlich 1787, die Ideen 
Beccarias Eingang in das Strafgeset?buchJosephs II. gefunden. Joseph 
lieB die Todesstrafe abschaffen69 - abgesehen von sogenannten Maje-

66 Ibidem. 
67 Die Strafe des Sackens wurde in Deutschland bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts vor 
allem bei Kindsmorderinnen, angewendet: Die Delinquentin wurde, zusammen mit 
mehreren Tieren, zumindest einer Katze, in einen Sack eingenaht und ertrankt. Zu 
diesem und den anderen im alten Europa i.iblichen entsetzlichen Hinrichtungsritualen: 
R. VAN DOLMEN, Theater des Schreckens, Gerichtspraxis und Stra/rituale in der fruhen 
Neuzeit, Mi.inchen 1988, hier insbesondere S. 121-144. 
68 A. WANDRUSZKA, Leopold II., 2 Bde., Wien - Mt'inchen 1965, hier Bd. 1, S. 140-148, 
s. 270 ff. · . 
69 Ibidem, S. 144 f.; H. CONRAD, Deutsche Rechtsgeschichte, Bd. 2, Karlsruhe 1966, 
S. 441 f. DaJs es auch unter Joseph Il. noch Ausnahmen gab, zeigt folgendes Ereignis: 
Am 10.3.1786 fab.ci in Wien, angeblich vor 30 000 Menschen, auf personlichen Befehl 
des Kaisers mit mittelalterlicher Grausamkeit die Hinrichtung des Raumorders Franz 
Zahlheim, eines Adeligen, durch Radern bei lebendigem Leib nach vorherigem Zwik-
ken mit gli.ihenden Zangen statt: V. BRAUNBEHRENS, Mozart in Wien, Mi.inchen 1991, 
S. 290-294. Alle mit der Sache befaJsten Gerichte hatten mildere Strafen vorgeschla-
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statsverbrechen, womit Hochverrat gemeint ist - auch Beccaria hatte in 
Beziehung auf die offentliche Sicherheit ja eine beschrankte Anwen-
dung der Todesstrafe gelten lassen. 

AberJoseph lie!s gewisse harte Leibsstrafen bestehen, die Leopold spa-
ter abschaffte. Es bleibt trotzdem bemerkenswert, dafs beide Sohne Maria 
Theresias vom drakonischen Straf gesetzbuch ihrer Mutter Abschied 
nahmen und als erste F-Ursten unter dem Einflu!s Beccarias die Todes-
strafe bis auf wenige Ausnahmen abschafften. Auch auf das Verbot der 
Folter in den habsburgischen Erblanden, das noch unter Maria Theresia 
1776 erfolgte, hat Beccarias Buch entscheidenden Einflu!s gehabt, ein 
Einflu!s, der besonders -Uber Maria Theresias undJosephs Berater Joseph 
von Sonnenfels lief, wie Mario Cattaneo gezeigt hat7°. 

Wenn das josephinische Strafrecht zwar die Todesstrafe praktisch ab-
geschafft hatte, so enthielt es doch noch barbarische Harten ftir den 
Strafvollzug, besonders das Schiffsziehen, bei dem die Mehrzahl der dazu 
Verurteilten starben, und das Anketten und Anschmieden von Straf ge-
fangenen. Diese Harten milderte bereits Leopold; da ihm jedoch nur 
zwei Jahre blieben, wurden das osterreichische Strafrecht und der 
Strafvollzug, trotz der Bem-Uhungen von Sonnenfels und Haan, erst in 
wirklich humanere Formen -Uberftihrt zwischen 1834 und 1850. Aller-
dings, wie in ganz Europa, hatte man auch in Òsterreich die Todesstra-
fe ftir eine Anzahl schwerer Delikte wieder eingeftihrt. 

Friedrich der Gro!se hielt die Todesstrafe ftir unverzichtbar. Er betrach-
tete, ahnlich wie Voltaire, die breite Masse, die Mehrheit der Menschen, 
als bosartige Tiere, die man nur durch die Furcht vor den Gesetzen im 
Zaume halten konne. Aber er untersagte grausame Hinrichtungsarten 
und reduzierte die Zahl der tatsachlichen Hinrichtungen auf etwa 15 im 
Jahr71

• 

gen. Die Todesstrafe war durch einen GeheimerlaB von 1776 bereits de facto abge-
schafft worden. Ich vermute, Joseph wollte hier ein Exempel dafi.ir statuieren, daB er 
adelige Verbrecher ebenso hart bestrafte wie nichtadelige. 
70 M. CATTANEO, Beccaria e Sonnenfels. 
71 E. SCHMIDT, Einfuhrung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, Gottingen 
19653, S. 250. Zum Vergleich: In der habsburgischen Lombardei wurden im 18. Jahr-
hundert im Durchschnitt - die Zahlen schwankten - jahrlich etwa 10 Verurteilte hin-
gerichtet: I. Mmrnu, La pena di morte a Milano nel secolo di Beccaria, Vicenza 1988 (mit 
Statistiken). In der Reichsstadt Nilrnberg wurden von 1720 bis 1743 44 Menschen hin-
gerichtet, darunter 5 Frauen (R. VAN DDLMEN, Tbeater des Schreckens, S. 188). Den 
Hohepunkt hatten in Nilrnberg die 60 Jahre von 1561 bis 1620 dargestellt, in denen 
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Bei den Verhandlungen im Reichstag des Norddeutschen Bundes sprach 
sich am 1. Marz 1870 entgegen Bismarcks Wi.inschen eine grolse Mehr-
heit des Reichstages g e g e n die Todesstrafe aus (118 gegen 81). Auf 
Betreiben Bismarcks wurde am 23. Mai 1870 nach Einspruch des Bun-
desrates eine neue Abstimmung i.iber die Todesstrafe durchgefi.ihrt, und 
jetzt sprachen sich 127 gegen 119 Abgeordnete f i.i r die Wiederein-
fi.ihrung der Todesstrafe in den Gesetzentwurf aus. Das neue Strafge-
set_zbuch wurde 1871 auf das gesamte Reich ausgedehnt. Bei diesen 
leidenschaftlich gefi.ihrten Debatten des Fri.ihjahrs 1870 spielten, wie 
die Protokolle zeigen, in der Argumentation der Gegner der Todesstra-
fe noch immer das Gedankengut Montesquieus und vor allem Beccarias 
eine Rolle72 • 

In der parlamentarischen Diskussion nahmen vor allem zwei Abgeord-
nete ausdri.icklich Bezug auf den Verfasser von Dei delitti e delle pene: 
Am 28. Februar 1870 argumentierte der Abgeordnete Reichensperger73 

so fi.ir die Todesstrafe: «Man hat heute nicht mehr notig, den obersten 
Gegengrund gegen die Todesstrafe zu beseitigen, den Beccaria hervor-
gehoben hat, jener verdienstvolle Forderer richtiger Anschauungen der 
Kriminalpflege, jener wirksame Bekampfer der Ve1wilderung der Straf-
rechtspflege in den vergangen Zeiten». Der «Gegengrund», der nun 

man dort insgesamt 460 Menschen (darunter 54 Frauen, diese wahrscheinlich i.iber-
wiegend unter der Anklage der Hexerei) hingerichtet hatte. Dals in Brandenburg-
Preulsen auch nach der Abschaffung der Folter noch eine rauhe Strafpraxis herrschte, 
zeigt eine Kabinettsordre Friedrichs II. von 1749, die anordnete, man solite 
Delinquenten, die zum Tode durch Radern verurteil waren, in der Regel zuvor erdros-
seln, ohne dals die zuschauende Menge dies merkte. In besonders schweren Fallen 
solle man jedoch die Delinquenten auch weiterhin lebendig radern (ibidem, S. 130, dort 
die Kabinettsordre zitiert). 
72 Allgemein: E. ScI-IMIDT, Einfuhrung in die Geschichte der deutschen Strafrechts-
pflege, S. 343 f. Zum folgenden: Die Stenographischen Berichte uber die Verhandlun-
gen des Reichstages des Norddeutschen Bundes, I. Legislatur-Periode - Session 1870, 
Bd. 1, 1. bis 32. Sitzung, 14. Februar bis 1. Aprii 1870, Berlin 1870 (Nachdruck Bad 
Feilnbach 1986, Bd. 10); Bd. 2, 33. bis 45. Sitzung, bis 26. Mai 1870 (Nachdruck 1986, 
Bd. 11). Bismarcks Ansprache iiber die Todesstrafe: Bd. 10, S. 129-131. 
73 Die Protokolle geben nicht die Vornamen und die Partei der Redner an. Zur 
Indentifizierung beziehe ich mich auf M. SCHWARZ (ed), MdR. Biographisches Hand-
buch der Reichstage, Hannover 1965. Bei dem hier zunachst zitierten Redner muls es 
sich um Dr. Peter Franz Reichensperger, Obertribunalsrat in Berlin, 1810-1892, MdR 
Februar 1967-1892, gehandelt haben. R. war, ebenso wie sein alterer Bruder, Dr. Au-
gust Reichensperger (1808-1895), ein fiihrender Politiker des Zentrums. August 
Reichensperger war erst ab Marz 1871 MdR, kommt also hier nicht in Betracht. Das 
Zitat: Die Stenographischen Berichte, Bd. 10, S. 96. 
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nicht mehr gegen die Todesstrafe bestehe, ist nach Reichenspergers 
Meinung die Lehre vom Staatsvertrag. Beccaria hatte die Auffassung 
vertreten, das Leben des Menschen sei ein unveraufserliches Recht; die 
Befugnis, dariiber zu befinden, hatten die Biirger beim Abschlufs des 
Gesellschaftsvertrages niemals dem Staat iibertragen konnen. Diese 
Lehre, so meint Reichensperger, sei nun widerlegt: «Der Staat ist ... et-
was absolutes, er besteht kraft der Natur der menschlichen Gesellschaft». 
Wenn man nicht auf die grausame Form der zeitlichen Haftstrafen zu-
riickgreifen wolle, wie sie Beccaria empfohlen hatte - und daran den-
ke, wie Reichensperger sagt, niemand - so miisse man die Todesstrafe 
wenigstens bei Hochverrat und bei Mord beibehalten. 

Dagegen wendet sich in der gleichen Sitzung der Abgeordnete Dr. 
Schwarze. Er betont gegeniiber Reichensperger, die von Beccaria vor-
geschlagenen sehr harten Haftstrafen miisse man aus dessen Zeit heraus 
verstehen, da er es doch wagte, uberhaupt fiir die Abschaffung der 
Todesstrafe einzutreten. Beccaria habe aufser gegen die Todesstrafe auch 
gegen die Folter geschrieben, «und derselbe Angriff, der damals gegen 
sein Buch in Bezug auf die Todesstrafe sich richtete, wurde auch in 
Bezug auf seinen Widerspruch gegen die Folter gerichtet. (Hort, hort!) 
- In einem Theile seines Buches hat Beccaria Recht behalten, und ich 
glaube, der Tag ist nicht fern, wo er auch im zweiten Theile seines Bu-
ches Recht behalten wird»74 • 

Auch eine Anzahl anderer Redner argumentierten wie Schwarze gegen 
die Todesstrafe. Neben ùberlegungen auf hohem Niveau standen 
schlichte Argumente wie das des Abgeordneten von Thadden, eines 
Befiirworters der Beibehaltung des bisherigen Zustandes: «Es bessert 
nichts so den Menschen wie der bevorstehende Tod»75

• Es war sicher-
lich vor allem dem Einflufs des Kanzlers zuzuschreiben, dafs sich 
schliefslich bei der zweiten Abstimmung die erwahnte knappe Mehr-
heit fii r die Todesstrafe ergab. 

Die Diskussion iiber die Todesstrafe lebte in Deutschland von Zeit zu 
Zeit wieder auf. Da auf dem Deutschen Juristentag in Danzig und in 

74 Dr. Friedrich Oskar von Schwarze, 1816-1886, Generalstaatsanwalt in Dresden, MdR 
Februar 1867 - Oktober 1884, Liberale Reichspartei / Deutsche Reichspartei (Nach M. 
SCHWARZ [ed], Biographisches Handbuch). Das Zitat: Die Stenographischen Berichte, Bd. 
10, S. 99-105. r 
75 Die Stenographischen Berichte, Bel. 10, 's. 119. Es handelte sich um Gerhard von 
Thadden, 1829-1873, Rittergutsbesitzer, MdR Februar 1867 - Marz 1871, Konservative 
Partei (nach M. SCHWARZ [ed], Biographisches Handbuch). 
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einem Teil der deutschen Presse die Abschaffung der Todesstrafe ver-
langt worden war, unternahm die Deutsche Juristenzeitung, unter de-
ren Herausgebern Paul Laband am bekanntesten war, 1911 eine Umfra-
ge zur Todesstrafe76• In einer Vorbemerkung teilte die Schriftleitung mit, 
nachdem die Forderung nach Abschaffung in der Offentlichkeit erho-
ben worden ware, wolle die Schriftleitung «im Interesse der Klarung der 
Frage und in dem der ausgleichenden Gerechtigkeit» nun auch eine 
Anzahl von Stimmen zugunsten der Todesstrafe veroffentlichen. Da diese 
Frage «keineswegs eine rein juristische, sondern in gleichem MaBe und 
mehr noch eine ethische, soziale, psychologische und politische, also 
eine allgemeine Kulturfrage ist, haben wir wenige, weithin bekannte 
Manner, deren Stimme als Ausdruck der offentlichen Meinung ent-
scheidend ins Gewicht fallt, gebeten, uns ihre Ansicht hieriiber zu sagen, 
von den Juristen zunachst nur solche, deren Meinung hieriiber noch 
nicht allgemein bekannt ist». 
Es wurden Stellungnahmen eingeholt van Dr. Paul Heyse (Miinchen), 
von den Geheimraten und Professoren E.I. Bekker, (Heidelberg), Ernst 
Haeckel Qena), Bernhard Dernburg (Berlin), Erich Schmidt (Berlin), 
Adolf Wach (Leipzig), Ulrich von Wilamowitz-Mollendorf (Berlin), Gu-
stav von Schmoller (Berlin), des Mitherausgebers Paul Laband (Berlin), 
des Dr. Ludwig Fulda (Berlin), des Geheimrats Eccius, Prasidenten der 
Priifungskommission (Berlin), des Geheimen Oberjustizrats Vierhaus, 
Oberlandesgerichtsprasident (Breslau), und des Geheimrats Binding 
(Leipzig). Hiervon waren Heyse und Fulda Schriftsteller, Haeckel Zoo-
loge und Naturphilosoph, Dernburg Fìnanzpolitiker, von Wilamowitz-
Mollendorf klassischer Philologe, Schmoller Nationalokonom, Wundt 
Philosoph. Die iibrigen sieben warenJuristen. Alle Befragten sprachen 
sich letzten Endes fiir die Beibehaltung der Todesstrafe aus, davon dif-
ferenziert und meist mit der Hoffnung, daB diese Strafe in Zukunft ent-
behrlich werden wiirde, Bekker, Wach, Laband und Binding. Die an-
deren pladierten meist uneìngeschrankt fiir die Todesstrafe, wenn auch 
das Niveau ihrer Darlegungen sehr unterschiedlich ist. 
Auffallend ist die Brutalitat der Sprache einiger der prominenten Befiir-
worter. Der Literaturnobelpreistrager Paul Heyse spricht davon, daB man 
«Unmenschen aus der menschlichen Gesellschaft auszustoBen», daB 
man «eine moralische MiBgeburt fiir immer unschadlich zu machen» 
76 Hierauf hat mich freundlicherweise nach meinem Vortrag Herr Kollege Walter 
Mliller-Seidel aufmerksam gemacht. Die «Deutsche Juristenzeitung» damals hrsg. von 
P. Laband, O. Hamm, E. Heinitz, Schriftleiter O. Liebmann, 16. Jahrgang, 1911, Heft 1, 
S. 10 bis 20. Daraus alle folgenden Zitate. 
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habe. Der Biologe, Monist und Verfasser der «Weltratsel» Ernst Haeckel 
sieht in der Todesstrafe einen «unentbehrlichen Sti.itzpfeiler des ge-
ordneten Kulturstaates», er pladiert nicht nur dafi.ir, «unverbesserliche 
Verbrecher dauernd und sicher unschadlich» zu machen, sondern auch 
«gemeingefahrliche geisteskranke Verbrecher» «moglichst bald aus der 
Welt su schaffen». Ihm erscheint «bei dem zunehmenden Mangel an 
anatomischem Materiai» besonders wichtig, «die Leiche des Hinge-
richteten sofort an die Anatomie der nachstgelegenen Universitat abzu-
liefern». Erich Schmidt bezieht sich bei seiner Zustimmung zur Todes-
strafe auf die Argumente van David Friedrich Straufs. Der bedeutende 
Altphilologe Ulrich van Wilamowitz-Mollendorf, ein besonders unbe-
denklicher Befi.irworter der Todesstrafe, findet: «In Wahrheit ist der 
Kampf wider die Todesstrafe nur ein Akt aus dem Ansturm anarchischer 
Geli.iste gegen die staatliche Ordnung, das heif.st, gegen die menschli-
che Gesittung». Der Schriftsteller Ludwig Fulda schreibt: «Nie wird man 
einwandfrei feststellen konnen, wieviel Morde infolge des Bestehens 
der Todesstrafe unterblieben sind und noch unterbleiben. Aber wenn 
ich einen Tiger erlege oder eine Giftschlange zertrete, so tue ich das ja 
auch nicht, um andere Tiger und Giftschlangen zu warnen, sondern 
um die Welt im menschlichen Sinne dadurch vollkommener zu machen, 
daf.s ich sie van solchem Gezi.icht befreie». Alle Autoren unterstreichen 
das selbstverstandliche Recht des Staates, i.iber das Leben seiner Bi.irger 
zu verfi.igen und fi.ihren als ein wesentliches Argument fi.ir die Todes-
strafe «die herrschende Volksi.iberzeugung» (so Vierhaus, Breslau) an. 
Man sieht, unter prominenten deutschen Intellektuellen der Zeit, zu-
mindest unter diesen, die sich fiir die Todesstrafe aussprachen, war 
Beccaria vergessen oder, wie eine Bemerkung Bekkers ohne Nennung 
des Namens andeutet, zu einer mif.sverstandenen Unperson geworden. 

Es dauerte noch lange, bis die Todesstrafe in den meisten Kulturstaaten 
tatsachlich abgeschafft wurde. Dies geschah in der Schweiz 1937 (ab-
gesehen vom Militarstrafrecht), in Italien, wo die Republik die Todes-
strafe bereits abgeschafft, die faschistische Regierung sie wieder ein-
gefi.ihrt hatte, beseitigte man sie engi.iltig 1944. In der Bundesrepublik 
Deutschland wurde die Todesstrafe nach den Erfahrungen des Natio-
nalsozialismus durch das Grundgesetz van 1949 (Art. 102) ausgeschlos-
sen, in Grof.sbritannien wurde sie 1969, in Frankreich 1981 beseitigt. In 
der UdSSR, wo man trotz formaler Abschaffung immer massenhaft da-. 
van Gebrauch gemacht hatte, wurde sie 1950 auch offiziell wieder ein-
gefi.ihrt, in den USA ist sie 1972 abgeschafft, in den meisten Bundes-
staaten aber seit 1976 wieder eingefi.ihrt worden. 
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Wie weit Cesare Beccaria in unser Jahrhundert hineinwirkt und wie eng 
sein Vermachtnis mit Demokratie und Humanitat verbunden ist, zeigt 
folgende Episode: Im Jahr 1931 erschien in der Monatsschrift «Krimi-
nalpsychologie und Strafrecht» eine kurze Mitteilung des Heidelberger 
Strafrechtslehrers Gustav Radbruch unter dem Titel Van Cesare Beccaria 
zu Alfredo Rocca77• Rocco war damals Justizminister der faschistischen 
Regierung. Radbruch beginnt seine Ausfiihrungen mit den Worten: «Die 
Wiedereinfiihrung der Todesstrafe ist bisher immer nur als eine traurige 
Notwendigkeit angesehen worden. Dagegen heifst es in dem Bericht, 
mit dem der italienische Justizminister Alfredo Rocco dem Konig den 
Entwurf des Straf gesetzbuches iibermittelt: 'Eine solche Reform bedeutet 
ein weiteres gliickliches Zeichen des veranderten Geistes der italieni-
schen Nation, der wiedere1worbenen Mannlichkeit und Tatkraft unseres 
Volkes, der vollstandigen Befreiung unserer juristischen und politischen 
Kultur von den Einfliissen fremder Ideologien'». Und Radbruch fahrt 
entriistet fort: «Als 'fremde Ideologien, individualistische Ideen, welche 
jenseits der Alpen triumphie1ten', werden namlich die Gedanken Cesare 
Beccarias iiber die Todesstrafe bezeichnet, die man bisher unter die 
Ruhmestitel des italienischen Volkes rechnete». Radbruch weist aufser-
dem dem Minister Rocco nach, dafs er absichtlich Beccaria unvollstandig 
zitiert hatte, um den Anschein zu e1wecken, auch dieser sei eigentlich 
fiir die Todesstrafe gewesen. 

Nur eineinhalb Jahre spater hatte Radbruch ein solches Pladoyer fiir 
Beccaria und gegen die Todesstrafe in Deutschland nicht mehr publi-
zieren konnen. 
Wie Beccaria sich selbst sah und was er sich von jener Arbeit e1wartete, 
die er als Sechsundzwanzigjahriger veroffentlichte, das formuliert er mit 
aufklarerischem Pathos, aber gewifs mit Ùberzeugung, so, wobei er 
davon spricht, dafs Todesstrafe und Folter weder notwendig noch 
niitzlich noch gerecht seièn: 
«Hatte ich kein anderes Verdienst als dieses, erstmals mit einiger Klarheit das ft'ir Italien 
deutlich gemacht zu haben, was man in anderen Nationen bereits zu schreiben wagte und 
zu praktizieren beginnt, so wi.irde ich mich giLicklich schatzen; wenn ich durch mein Ein-
treten ft'ir die Menschenrechte und die unbesiegbare Wahrheit dazu beitragen wi.irde, nur 
irgendein ungltickliches Opfer der Tyrannei oder der ebenso verhangnisvollen Unwissenheit 
den Schmerzen und Àngsten des Todes zu entreilsen, so wtirden die Segnungen und die 
im Dberschwang der Freude vergossenen Tranen eines einzigen Unschuldigen mich i.iber 
die Verachtung der Menschen hinwegtrostcn»78. 

77 «Monatsschrift filr Kriminalpsychoplogie und Strafrechtsreform», 22, 1931, S. 363. 
1s § XI. 
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