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1. Zwcck der hygienischen Volksbelehrung. 
Tief im Busen des deutschen Volkes lebt ein heiBer 
Bildungsdrang. Offne und ebne ihm den Weg zu 
den Quel1en der Gesundheit! 

FuBend auf dem Urrecht der Selbsterhaltung und auf dem Allgemeines. 

Willen, im Wettstreit der Nationen eine geachtete Stellung ein
zunehmen, muB ein Staatswesen darauf achten, daB in seinen 
Grenzen ein kraftiges Yolk wohnt. Die Volkskraft findet ihren 
klarsten Ausdruck in der Volksgesundheit. Gesundheit ist der 
wichtigste Besitz des Einzelnen wie der Gesamtheit, Volksgesund
heit eine der tragenden Saulen der Volkswirtschaft, mit der sie in 
enger Wechselwirkung steht. Sie wird bestimmt durch das AusmaB 
der personlichen und der offentlichen Gesundheitspflege. 

Die eigene Gesundheit sich zu erhalten oder wieder zu ver
schaffen, gebietet die Vernunft. Daher muB jeder zunachst selbst 
fur seine Gesundheit sorgen. In Gesundheitsnoten ist der Helfer 
der Arzt. Den Einzelnen gegen die gesundheitlichen Gefahren zu 
schutzen, die ihm aus der Lebensgemeinschaft des Volkes drohen, 
ist Aufgabe des Staates, als des obersten Huters des Volksgedei
hens. Der Einzelne hat hieran ein bestimmtes Recht. Dem Recht 
auf Gesundheit steht als sittliche Forderung die Pflicht zur 
Gesundheit gegenuber. Die Regelung des Rechts auf Gesundheit 
erfolgt durch die offentliche Gesundheitspflege mit ihren beiden 
Zweigen, dem Sanitats- und dem Medizinalwesen. Das erstere 
umfaBt die notwendigen Bedingungen zur Heilung gesundheitlicher 
Schaden da, wo die Kraft des Einzelnen nicht ausreicht. Die Aus
fuhrung zahlreicher derartiger Aufgaben, namentlich aber die 
fursorgerische Beseitigung von Schwachen und Krank
heiten, die ihren Grund mehr in sozialen Umstanden haben, 
ist dabei den Gemeinden uberwiesen. Mit dem Sanitatswesen steht 
ferner die Wohlfahrtspflege in naher Beziehung, da sie auch 
einen gesundheitlichen Schutz gewahrt. 

1m Me d i z ina I w e sen bietet der Staat der V olksgemeinschaft 
die erforderlichen Aufsichts- und Ausfiihrungspersonen dar, indem 
er die Ausbildung und Befugnisse der Medizinalbeamten und des 
oberen und niederen Heilpersonals festsetzt. Der Vollzug seines 
Willens obliegt den GesundheitsbehOrden. 

Eine tatkraftig durchgefiihrte personliche und offentliche Ge
sundheitspflege schiebt den Eintritt fruher Leistungsunfahigkeit 
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hinaus, verlangert das Lebenl und gewinnt so der Wirtschaft einen 
Zuwachs an Arbeitsjahren. Sie ist also die beste Kapitalsanlage 
fur den Einzelnen und die Gesamtheit. Personliche und offent
liche Gesundheitspflege beruhen auf den Gesetzen der Gesund
heitswissenschaft, die auf aIle Weise zu fordern der Staat sich 
angelegen sein lassen m uB. 

Es kann aber nicht genugen, das Volk im Krankheitsfalle auf 
den Arzt zu verweisen, durch gesundheitliche Einrichtungen und 
das notige Heilpersonal der dffentlichkeit zu dienen und die 
Gesundheitswissenschaft zu hoher Blute zu fuhren, wenn nicht 
eine verstandnisvolle Mitarbeit jedes Einzelnen gesichert wird. 
Je mehr der Wert der eigenen Gesundheit erkannt ist, um so eher 
wird auch die Einsicht in die verschiedenen Erfordernisse der 
offentlichen Gesundheitspflege zunehmen. Bekanntlich spielt beim 
Entstehen und Uberwinden von Krankheiten nicht nur die von 
auBen kommende Schadlichkeit, wie z. B. Bakterien, sondern 
wesentlich auch die dem Korper innewohnende Widerstandskraft 
eine wichtige Rolle. Diese Widerstandskraft kann durch gesund
heitsgemaBe Lebensweise gesteigert, durch ungesunde geschadigt 
werden. Die Lebensweise bedeutet daher fUr die Gesunderhaltung 
des Einzelnen und des Volksganzen auBerordentlich viel. Die Er
wartung aber, daB die Bevolkerung mit dem Wachsen der alIge
meinen Bildung sich von selbst auch eine hygienische aneignen 
wurde, hat sich in allen Kulturstaaten, und zwar aus gleichen 
Grunden, als trugerisch erwiesen. Es ergibt sich hieraus die weitere 
Pflicht des Staates, als des Lenkers des offentlichen Bildungs
wesens, fur eine Anleitung zu sorgen, die die gesamte Bevolkerung 
in die Regeln der Hygiene so hineinerzieht, daB jeder sie ver
steht und danach handelt. Dabei muB die Erfahrung Gemeingut 
werden, daB es aussichtsvoller und billiger ist, Gesundheits
storungen im Einzel- wie im Volksleben zu verhuten oder fruhzeitig 
der arztlichen Behandlung zuzufUhren als bereits ausgebrochene 
Krankheiten zu bekampfen. Wie dieser Grundsatz in der neueren 
Gesetzgebung und in den sonstigen MaBnahmen der Behorden 
immer klarer zutage tritt, so soUte er auch fUr jedermann die Richt
schnur sein. 

2. Entwicklung der gesundheitlichen Volksaufkliirung in 
Deutschland. 

1m Deutschen Reich hat sich die hygienische Volksbeleh
rung aus schuchternen Anfangen heraus allmahlich zu einer 

1 Hufeland, Ch. W.: Makrobiotik oder die Kunst, das menschliche 
Leben zu verlangern. Jena 1796. 
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dringlichen Forderung entwickeIt, die vonArzten und Volkswirten, 
aus Arbeiterkreisen, aber auch bereits von der gesamten affent-
lichen Meinung an die Staatsleitung gestellt wird. Die erste Auf-
klarung gaben in ihrem Wirkungskreise wohl die alten Kreis-
physiker und Arzte, die meistenteils Hausarzte waren, und die 
He bammen in muhseliger Arbeit von Person zu Person. Er-
weitert wurde sie, als die neuzeitlichen Medizinal beam ten 
auf Grund ihrer Dienstanweisung durch Vortrage in Vereinen, 
SchuIen, bei Lehrerkonferenzen, Elternabenden usw. gegen man-
cherlei gesundheitliche und soziale Schaden auftraten, gemein-
nutzige hygienische Bestrebungen anregten und unterstutzten und 
in der von ihnen eingeleiteten sozialen Fursorge auch eine prak-
tische Tatigkeit entfalteten. Sie erfuhr eine starke Vermehrung 
durch den weitschauenden Ausbau dieser Fursorge seitens der 
Gemeinden, die S ch ul ar zt e, Fursorgearzte und Furs or g e
schwestern anstellten. Die Gewerbearzte haben nach 
Kraften in der hygienischen Belehrung der Arbeiterschaft der 
deutschen Lander mitgeholfen. Diese Bestrebungen waren aber 
immer nur auf kleinere Ausschnitte aus der Gesamtbevalkerung 
beschrankt geblieben, hatten nicht halbamtliche oder private Yereine und ?e-

. .. . V' d G II h f d' R . h sellsch.flen, 'er-geme lnnutzlge erelne un ese sc a ten Ie elC s- sieherungstra-
• .• .• ..' ger, (j-csundheits-

verslcherungstrager und andere Krafte emgegnffen und unter behorden. 

Benutzung immer verfeinerter Hilfsmittel die Aufklarung weiter 
vorgetragen. So wirkt das Deutsche Zentralkomitee zur 
Bekampfung der Tuberkulose durch Merkblatter, BeIeh
rungRschriften, Lichtbilder, AnschauungstafeIn, Wandermuseen, 
eine Wanderausstellung und Belehrungsfilme, ferner die Deut-
sche Gesellschaft zur Bekiimpfung der Geschlechts
krankheiten durch Merkblatterl, Wanderausstellungen, Filme 
und Wanderredner. In ahnlicher Weise beteiligen sich das Kaise-
rin Auguste Viktoria-Haus, Reichsanstalt zur Bekamp-
fung def Sauglings- und Kleinkindersterblichkeit, der 
Deutsche Verein gegen den AIkohoIismus 2 (Wander
ausstellung, Film "Der Volksfeind"; Licht bildreihen; Zeitschrift 
"Auf der Wacht"; Zeitungsdienst; aufkIarende Einzelschriften), 
die Bayerische Arbeitsgemeinschaft zur Farderung der 

1 Z. B. unter Beteiligung des Reichsgesundheitsamts das Merkblatt 
"Gesundheitliche Belehrung" fiir Ansteckungs- und Krankheitsycrclachtige. 

2 Als Ersatz fiir alkoholische Getranke !aLIt sie auf ihrer Lehr- und 
Versuchsanstalt fiir garungslose Friiehteverwertung in Obererlenbach bpi 
Frankfurt a. M. Fruchtsafte herstellen. Auch der Dc u t s c h e Gut
t e m pIe r - 0 r den hat eine solche Lehranstalt (" Steinmeistcr" bpi N a um
burg) begriindet. Das Deu ts che Hygien emu s eu min Dresdpn hat zur 
Propaganda einen Friichteverwcrtungsfilm herausgebracht. 
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Volksgesundheit, die Deutsche Vereinigung fur Saug
lings - und Kleinkindersch u tz, die Deutsche Verei nigullg 
fur Kruppelfursorge, der Deutsche Verein fur Volks
hygiene, der Verein zur Fursorge fur j ugendlich e Psycho
pathen, das Zentralkomitee fur Zahnp£lege in den Schu
len, der AusschuB fur zahnarztliche Volksaufklarung. 
Die Deutsche Gesellschaft fur Gewerbehygiene nimmt 
sich der Aufklarung der Industriearbeiter z. B. durch Merkblatter 
an und veranstaltete populare Ausstellungen in zahlreichen GroB
stadten im AnschluB an gewerbehygienische Fortbildungskurse 
fur Arzte. Der ReichsausschuB fur Krebsbekampfung er
lieB in Gemeinschaft mit dem Reichsgesundheitsamt, dem Zen
tralkomitee zur Erforschung und Bekampfung der Krebskrankheit 
und dem ReichsausschuB fur Hygienische Volksbelehrung die 
Merkblatter "Der Krebs der Frauen" und "Krebs. ist heilbar". 
Die Gesellschaft zur Bekampfung der Kurpfuscherei ver
breitet die Kenntnisse uber Kurpfuscherei und Geheimmittel und 
gibt gegen das Unwesen Schriften (z. B. "den Gesundheits
lehrer"), Plakate und Werbemarken heraus. Die Gesellschaft 
hi r V 0 I k s bad e r stellte Richtlinien fur Gemeinden, J ugend pfleger 
und Schulleiter zum Bade- und Schwimmbetrieb auf dem Lande 
und eine Anleitung zur Anlage einfacher Volksbader auf. Die 
Zentrale fur sexuellen Jugendschutz ist eifrig bestrebt, 
mit Hilfe der Schule und Elternschaft diese volkshygienisch 
und volkspadagogisch uberaus wichtige Frage zu lOsen. 

Die Deutsche Wochenend-Arbeitsgemeinschaft, be
grundet yom Gewerkschaftsbund der Angestellten, dem Gesamt
verbande deutscher AngesteUten-Gewerkschaften, dem Deutschen 
Beamtenbund, dem Deutschen Bankbeamtenverein, :Frauen- und 
Verkehrsvereinen und der Deutsch-nordischen Verkehrsgesell-

. schaft, verbindet das Ausruhen von werktatiger Arbeit und Er
holung in frischer freier Luft mit der auf Korper und Geist sich 
auswirkenden Liebe zur Natur und der Kenntnis deutscher Kultur
statten, deutscher Kunst, deutscher Volkssitten und -gebrauche, 
wirbt fur diese Idee durch Vortrage, Filme, Flugblatter, Plakate, 
Kartenmaterial, Unterkunftsnachweise usw. und stellt auch 
Fuhrer zur Verfugung. Sie gibt eine Wochenzeitschrift "Das 
deutsche Wochenende" heraus und zahlte 1927 bereits 3 Milli
onen Einzelmitglieder. Unter Beteiligung der genannten Vereini
gungen veranstaltete das Berliner Messeamt im Jahre 1927 die 
Ausstellung "Wochenende". 

Um namentlich der Arbeiterschaft einen Uberblick uber den 
gegenwartigen Stand der gesundheitlichen Forschung zu gewahren, 
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veranstaltete die N otgemeinschaft der Deutschen Wissen
schaft unter dem Zeichen "Die medizinische Wissenschaft und 
das werktatige Volk" in Essen eine Medizinische W oche mit Vor
tragen hervorragender Universitatslehrer, zu der die Einladung 
von den dortigen groBen Gewerkschaftsverbanden erging. Auch 
in den hier und da begrundeten V 0 I k s hoc h s c h u len wird sozial
hygienische Belehrung erteilt. Der Aufklarung widmeten sich 
ferner die "Gesundheitswochen" (s. S. 45f£.), wie sie von der 
Arbeitsgemeinschaft von Reichsversicherungstragern und dem 
Hauptgesundheitsamt der Stadt Berlin, von der 58 Kreise und 
7 andere Kommunalverbande in sich schlieBenden kommunalen 
Vereinigung fUr GesundheitsfUrsorge im rheinisch-westfalischen 
Industriegebiet in Essen, von der Kreisverwaltung in Pinneberg, 
Schleswig-Holstein und vom ReichsausschuB und den Landes
ausschussen fur hygienische Volksbelehrung eingerichtet wurden, 
sowie ahnliche Veranstaltungen des Roten Kreuzes. Das Reichs
gesundheitsamt wirkt seit Jahrzehnten durch sein "Gesund
heitsbuchlein"l und seine Merkblatter mit. Die nach dem GroBen 
Kriege von dem ReichsausschuB und den Landesausschussen fur 
Leibesubungen geschaffene und auch von der Volksvertretung 
kraftig unterstutzte Spiel- und Sportbewegung hat durch ihre 
praktischen gesundheitlichen Erfolge auch die hygienische Beleh
rung, namentlich der Jugend, auBerordentlich gefOrdert. Del' 
zwischenparteiliche ReichstagsausschuB fur korper
liche Erziehung steht mit dem ReichsausschuB und den 
Spi tzen ver banden fur Lei besu bungen, der Zen tral
kommission fur Arbeitersport und Korperpflege, dem 
AusschuB der Jugendverbande und dem Verband hir 
Jugendherbergen in engster Verbindung. 

In manchen Orten wurden schon fruher besonders aber in den Luterricht,-
, kurse 

letzten Jahren, Lehrer und Lehrerinnen durch Unterrichtskurse . 
von seiten der Medizinalbeamten, Universitatslehrer, des 
deutschen Roten Kreuzes, des PreuBischen Landesaus
schusses fur hygienische Volksbelehrung in die Gesund
heitslehre eingefuhrt. Der ReichsausschuB fur Leibes
tibungen hat Lehrgange fUr Verwaltungsbeamte eingerichtet; 
an der Deutschen Hochschule fur Leibesubungen finden 
halbjahrliche Kurse fur akademische Turn- und Sportlehrer, fur 
beam tete und praktische A.rzte statt. Die hygienische Aus
bildung von Ingenieuren und Architekten geschieht durch die 

1 18. Ausgabe. Berlin: Julius Springer 1931. Das Gesundheitsblichlein 
ist auch in englischer, franziisiseher, italienischcr und spanischer Uber
setzung erschienen. 
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an den Technischen Hochschulen tatigen Professoren der 
Hygiene. 

~;~c~::J~~~~! Diese vielgestaltigen Bestrebungen, die Gebote der personlichen 
schusse fiir Hy- Hygiene und das Verstandnis fiir die MaBnahmen der Gesundheits-
gienische Volks- .. .. . 

beiehrung. fursorge m dIe Lebensanschauung des Volkes emzupflanzen, 
wurden durch eine Organisation, die das ganze Reich iiberzieht, 
kraftig zusammengefaBt. Die 17 deutschen Lander, unter dem 
Vorangang von PreuBen, griindeten seit dem Jahre 1919 Landes
aussch iisse fiir hygienische Volks belehrung, die in PreuBen 
sich in zunachst 13 Provinzialausschiisse, in den anderen Landem 
aber sofort in lokale Unterstellen (Kreis- und Ortsausschiisse) glie
demo In ihnen sind die Behorden, Verbande und Personen, die sich 
der gesundheitlichen Volksaufklarung annehmen, vereinigt, so die 
Medizinalbeamten, die Kommunalarzte, praktischen A.rzte!, Hoch
schullehrer, die Lehrerschaft, die Geistlichen, das Rote Kreuz, 
Landesversicherungsanstalten, Krankenkassen, vaterlandische 
Prauenvereine, Hausfrauenvereine, Vertreter der Presse usw. 
Neuerdings widmen sich in steigendem MaBe auch die groBen Ge
werkschaftsverbande mit Eifer diesem Dienste. Der Hauptver
band deutscher Krankenkassen gibt zur gesundheitlichen 
LebensfUhrung des berufstatigen Volkes die Zeitschrift "Gesund
heit" in 400000 Exemplaren und belehrende Druckschriften heraus 
und stellt Licht bildserien und Filme fUr V ortrage zur Verfiigung. 

1m Jahre 1920 schlossen sich die Landesausschiisse zu dem 
ReichsausschuB2 filr hygienische Volksbelehrung zu
sammen, der seinen Sitz im Kaiserin-Priedrich-Haus zu Berlin 
NW 6, Luisenplatz 2-4, hat. Der ReichsausschuB (Vorstand -
Verwaltungsrat - Al'beitsausschuB) sieht seinen Zweck in del' 
Porderung del' organischen Verbindung zwischen den Landes
ausschiissen, um unter Zusammenarbeit mit dem Deutschen 
Hygienem useum in Dresden und del' Lingnerstiftung die 
hygienische Aufkliirung und das Lehrmittelwesen auszugestalten 
und den Landesausschiissen geeigneten Anschauungsstoff zu ver
mitteln. Die im Reichsa ussch uB vereinigten Organisationen 
und Verbande sowie die Landesausschiisse betreiben dabei die 
hygienische Volksbelehrung selbstandig. Der ReichsausschuB gibt 
Richtung, regt an und faBt zusammen. So gibt er Z. B. Auskunft 
iiber Lehr- und Anschauungsmaterial, stellt M ustermappen iiber 
das Vorhandene und ihre Bezugsquellen zusammen, wirkt bei del' 
~l-Born-stein, K.: Ein Weg zur hygienischen Volksbelehrung. Dtsch. 
med. Wschr.1919, Nr 28 und Arzt u. Hygiene, Arztl.Vereinsb1.1920, Nr 1216. 

2 Uber die niihcre Organisation, die Aufgaben und Tiitigkeit des Reichs
ausschusses vgl. auch Heft 3 der Schriftenreihe des Reichsausschusses fiir 
H. V., Berlin NW 6, und die Jahrcsberichte. 
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Herstellung mit, fuhrt ein Verzeichnis del' schul- und volkshygie
nischen Literatur, besitzt eine Wanderbucherei, gibt eigene Merk
blatter, Merkbuchlein, Schriften, Bucher usw. heraus und vermittelt 
Material fremder Herkunft - insbesondere aus dem Deutschen 
Hygienemuseum - vielfach zu ermaI3igten Bedingungen. Er hiilt 
abwechselnd mit den verschiedenen Landes- bezw. Provinzialaus
schussen Tagungen ab, auf denen Aussprachen uber Fragen del' 
hygienischen Volksbelehrung stattfinden (z. B. eine solche im Ver
ein mit dem Bayerischen Landesausschusse uber das Thema: 
"H. V. auf dem Lande", Nurnberg 1931) und legt seine eigene 
und die Tatigkeit del' Landesausschusse in gedruckten J ah
resberichten nieder. Die Monatsschrift, del' "Hygienische 
Wegweiser", del' zugleich das Mitteilungsorgan des Deutschen 
Hygienemuseums und del' Hygieneakademie in Dresden ist, be
handelt wichtige Fragen del' Technik und Methodik del' H. V. 
und teilt Neuerscheinungen (Anschauungsmittel, Literatur und 
Film) del' Offentlichkeit mit. Neuerdings sind noch die Reichs
verbande deutscher Hausfrauenvereine und landwirtschaftlicher 
Hausfrauenvereine, die deutsche Gesellschaft fur Volksbader und 
del' deutsche Verband fur Psychische Hygiene als Mitglieder 
aufgenommen worden. 

Das Deutsche Hygienemuseum, seit 1930 in einem ge
legentlich del' Internationalen Hygieneausstellung Dresden eroff
neten, von Meisterhand geschaffenen Neubau untergebracht, be
herbergt Schatze, die fast ausnahmslos in eigenen Werkstatten 
nach eigenen Ideen entstanden sind, und ist ein nationales und 
internationales Zentralinstitut hygienischer Volksbelehrung 
fur das gesunde Leben aller Menschen. Es stellt seinen groBen 
Vorrat an Lichtbildern, Anschauungstafeln, Modellen und Prii
paraten uber die verschiedensten Gebiete del' Hygiene und seine 
Leihbibliothek fUr Vortragende den Landesausschussen zur 
Vervollstiindigung des eigenen, oft reichhaltigen Materials zur 
Verfiigung. Mit del' deutschen Hochbildgesellschaft in Miinchen 
unterhiilt es im Kaiserin-Friedrich-Haus zu Berlin eine Dauer
ausstellung von Lehrmitteln, wie Moulagen, Wandtafeln, beweg
lichen Modellen, anatomischen Priiparaten usw. zur bequemen 
Orientierung del' Interessenten. Die Landesausschiisse fur H. V. 
versehen wieder die Provinzial- und Ortsausschusse. Manche 
Lokalstellen abel' helfen sich auch mit dort hergestellten einfachen 
Mitteln, ein Vorgehen, das nur zu billigen ist. Ferner verleiht das 
Deutsche Hygienemuseum an die Landesausschusse \Vander
ausstellungen und beteiligte sich bereits in groBem Umfange 
an Hygieneausstellungen im In- und Auslande (z. B. in 

Deutsches Hy· 
giellemuseum. 
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Polen, RuBland, Lettland, Holland, Danemark, Schweden, Nor
wegen, Osterreich, Ungarn, in der Tschechoslowakei, in der 
Schweiz, in Italien und sudamerikanischen GroBstadten}. In dem 
ihm angeschlossenen "Deutsch en Verlage fur Volkswohl
fahrt" erscheint eine popular gehaltene Schriftenreihe "Leben und 
Gesundheit", eine Anzahl von Merkblattern und eine Bibliographie 
empfehlenswerter Schriften. Mit dem Hygienemuseum ist eine 
Hygieneakademie verbunden, die die Veranstaltung von Lehr
gangen und Kursen fUr Laien und Fachleute in Anlehnung an das 
Museum und im Sinne der Lingnerschen Denkschriftl zur Aufgabe 
hat. Die Kurse sollen namentlich auch eine engere Interessen
gemeinschaft der Arzte und Lehrerschaft auf dies em wichtigen 
Gebiete herbeifUhren. 

Die Bildung des Reichsausschusses und der Landesausschusse 
fUr hygienische Volksbelehrung hat der gesamten Bewegung ein 
starkes Ruckgrat gegeben, da nun die Regierungen ihre Medizinal
beamten noch nachhaltiger sich dieses Dienstes befleiBigen lassen 
und gelegentlich auch finanzielle Unterstutzungen gewahren. Die 
fruher sich biswe]en durchkreuzenden privaten Unternehmungen 
wurden damit einheitlicher und konnen nun, fUr einen gegebenen 
Augenblick von den Zentralstellen zusammengespannt, bei Gleich
heit der Methoden eine gewaltige StoBkraft entfalten. Da in und 
neben diesem GefUge die Krafte der Kommunen und der privaten 
Verbande und Vereinigungen frei spielen konnen, wenn nicht 
gerade ein besonderer, gemeinsam beschlossener Plan fUr eine 
bestimmte Aktion sie bindet, so bleibt das GefUge elastisch und 
bietet der charitativen Betiitigung jeden Raum. Schon wahrend 
der vom ReichsausschuB und von den Landesausschussen gelei
teten und ins Werk gesetzten Reichsgesundheitswoche vom 18. bis 
25. April 1926 hat die Organisation ihre Feuerprobe bestanden. 

3. Gesundheitliche Volkserziehung im Elternhause und in den 
Schulen. 

Elternhaus und Wenn wir uns den Wegen zuwenden, auf denen die hygienische 
Schule. Belehrung eines Volkes moglich ist, so mussen wir sagen, daB in 

den Staaten, in denen eine allgemeine Schulpflicht besteht, der 
einzige Weg, das Ziel griindlich zu erreichen, durch die Sch ule 
fuhrt. Es liegt ja nahe, auch die Erziehung in gesundheitlicher 
LebensfUhrung den Stiitten anzuvertrauen, in denen das heran
wachsende Geschlecht uberhaupt seine Erziehung erhiilt. Die 
Gesundhaltung des Nachwuchses starkt die Fundamente der Zu-

1 Lingner, K.A.: Denkschrift zur Errichtung eines Nationalen Hygiene
museums in Dresden 1912. 
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kun£t eines Volkes. Die Belehrung und Bildung der Jugend in 
gesundheitsmiiBiger Lebensweise, die sieh aueh unter armliehen 
Verhaltnissen innehalten laBt, tragt zur Gesundhaltung wesentlieh 
bei. Und so ist es denn seit langem der dringende Wunsch von 
Hygienikern und Volkswirtsehaftlern gewesen, die Sehule mit der 
gesundheitliehen Durehbildung der Jugend zu beauftragen. Be
sonders ist hierbei an die Volkssehule zu denken, dureh die rund 
95 % der deutsehen Kinder hindurehgehen. 

Gegenuber dieser begrundeten Forderung wollen wir aber doeh 
nieht das Elternhaus vergessen, das den Kleinen die erste Er
ziehung gibt oder wenigstens geben soUte, und wo sie die naeh
haltigsten Eindrueke des Lebens empfangen. Es ist zuzugeben, 
daB bei der weitverbreiteten Verstandnislosigkeit in vielen Familien 
naeh dieser Riehtung hin so gut wie niehts gesehieht. In einer 
groBen Zahl von deutsehen Haushaltungen aber wird doeh bereits 
ein gewisser Grund gelegt, auf dem die Sehule weiter aufbauen 
kann. Gesundheitsregeln, wie die Notwendigkeit von Zahneputzen, 
Gurgeln, Wasehen und Kammen, lang sam zu essen und dabei 
ordentlieh zu kauen, niehts mehr in den Mund zu nehmen, was auf 
den FuBboden gefallen ist, den Hund nie an die Sehnauze zu fassen 
und sieh von ihm aueh nieht leeken zu lassen, sieh zu melden, wenn 
ein "kleines oder groBes Gesehaft" verriehtet werden muB, den 
Drang hierzu nieht zu unterdrueken und dergleiehen mehr, werden 
Kindern schon in fruhen Lebensjahren zunaehst dureh Gewohnung 
und Befehl, dann dureh Erklarung beigebraeht. Das Aussehen 
von Herz, Niere, Blut, Leber, Gehirn, Arm, Bein, Kopf usw.lernen 
sie beim Essen von Geflugel oder anderen Tieren oder an sieh selbst. 
Mit dem Begriff "Kranksein" verbindet schon das Kleinkind das 
Kommen des "Onkel Doktor", ein Ideenzusammenhang, der sieh 
bekanntlieh spater manehmalloekert. Kurz, ohne gesundheitliehe 
Anleitung, in der das Beispiel des Erwaehsenen eine groBe Rolle 
spielt, kommen diese Kinder nieht in die Sehule. Vom Sehul
unterrieht wunsehen wir dann die weitere Entwieklung des \Vissens 
und der Ubung, die im Elternhaus in Ubereinstimmung mit der 
Sehule fortzusetzen ist, so daB kunftig einmal in allen deutsehen 
Familien eine sale he hausliehe Vorbildung der Kinder gegeben sein 
wurde, zumal die Belehrung in der Sehule vielfaeh aueh eine Be
lehrung der Eltern dureh die Kinder mit sieh bringen wird. 

Die deutsehe Sehule hat den Wert gesundheitlieher Aufklarung 
erkannt und sie in ihren Lehrplanen in gewisser Weise aueh beruek
siehtigtl. Sie bietet hierfiir aueh mannigfaehe Gelegenheit: 

1 Vgl. z. B. die Richtlinien des PreuJ3ischen Ministers fur vVissenschaft, 
Kunst und Volksbildung fUr die Lchrpliine an Volks-, Mittcl- und H6hcren 



12 Gesundheitliche Volkserziehung im Elternhause und in den Schulen. 

korperliche Reinliehkeit, ZweckmaBigkeit der Kleidung, Zimmer
temperatur, Korperhaltung, frische Luft und Sauberkeit im 
Zimmer, Bewegung in frischer Luft, Enthaltung von Alkohol, 
Nikotin usw. Nur war friiher die iibliche Lehrmethode mehr darauf 
abgestimmt, den SchUlern ein nicht unbetrachtliches Wissen vom 
Bau des menschlichen Korpers und seinen Verrichtungen einzu
pragen. Da diesen Kenntnissen aber kaum Beziehungen zum prak
tisch en Leben gegeben wurden, gingen sie gro13tenteils bald wieder 
verloren. Der Hauptwert muB also darauf gelegt werden, daB die 
Zoglinge eine gesundhei tliche Le bensfiihrung erlernen, daB 
sie aus eigenem Willen die notwendigen Gesundheitsregeln standig 
beD bachten und wahrend der Schulzeit immer wieder ii ben, und daB 
sie zur Mitarbeit an der Volksgesundung sich verpflichtet 
fiihlen. Dabei sind ihnen die anatomischen und physiologischen 
Tatsachen nur insoweit beizubringen, als das Verstandnis verlangt. 
Diese Lehren sollen ihnen aber nicht nur in den naturwissenschaft
lichen Stunden und wahrend der Leibesiibungen eingeflo13t werden, 
sondern den gesamten Unterricht sozusagen durchtranken. Wo 
immer die Gelegenheit zu solchen Hinweisen sich ergibt, ist sie 
zu ergreifen. Damit kann man, wie es z. B. in Amerika mit Erfolg 
gesehieht, bereits in den untersten Klassen beginnen, indem man 
sieh des Spiels und der Phantasie als Mittel zur Aneignung bedient. 
Man wird in den spateren Schuljahren die Lektion der wachsenden 
Einsicht fiir die Wirklichkeit anpassen, in den oberst en Klassen 
schlieBlich sittliche und soziale Gesichtspunkte, wie z. B. die ge
sundheitliche Selbstverantwortung, freiwillige Pflichteniibernahme 
und bewu13te Gestaltung gesundheitsgema13er Lebensfiihrung zur 
Geltung bringen, in den obersten Klassen der hoheren Schulen aber 
auch volkswirtschaftliche Betrachtungen und aus dem Seelen
Ie ben des Einzelnen wie des V olkes geschopfte Beo bach tungen 
den Schiilern vermitteln. So geht die Belehrung allmahlich aus 
der personlichen in die offentliche Gesundheitspflege und in die 
Fiirsorge und Wohlfahrtspflege iiber und erzieht zu gesunden 
Staatsbiirgern in einem gesunden Staatswesen. Die Ge
legenheit zur praktischen Einwirkung ergibt sich beim Turnen, 
Schwimmen, Singen, bei Spielen, Schulwanderungen usw. Wei
tere Anregungen konnen die SchUler durch Lektiire, Anschau
ungsbilder, Madelle, Versuche in den naturwissenschaftlichen 
Unterrichtsstunden, durch Besichtigungen von Fiirsorgestellen, 

Schulen tiber Erteilung des Unterrichts in der Gesundheitslehre vom 
15. Oktober 1922 bzw. 6. April oder 1. Juni 1925. - In Bayern ist die 
hygienische Ausbildung der Lehrer seit 1912 obligatorisch und die Hy
giene ist ein mtindlichcs und schriftliches Priifungsfach. 
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Krankenanstalten, industriellen Werken und deren Wohlfahrts
einrichtungen erhalten. In den Fach- und Fortbildungsschulen 
ware der Unterricht auf gewerbehygienische Belehrung, in land
wirtschaftlichen Winter- und Molkereischulen auf Milchhygiene aus
zudehnen. Das Interesse der SchUler ware durch Wettbewerbe 
(Aufsatze, Zeichnungen usw. iiber hygienische Fragen) mit Pra
miierung der besten Arbeiten zu wecken und zu unterhalten, wie 
es der ReichsausschuB fUr H. V. bereits untemimmt. 

Auch der Aufenthalt von Kindem in Kindergarten, Spiel
schulen, Erholungsheimen, Sanatorien konnte der gesundheitlichen 
Belehrung nutzbar gemacht werden. 

Die praktisch-hygienische Erziehung der Schuljugend durch 
Leibesiibungen wurde sich fortsetzen in entsprechenden Vereinen, 
in Spiel- und Sporteinrichtungen der groBen industriellen Werke, 
in Sanitatskolonnen und auf der Hochschule fiir Leibesubungen. 
Zahlreiche deutsche Universitaten und Technische, Landwirtschaft
liche, Tierarztliche, Forstliche, Philosophisch-theologische Hoch
schulen, Handelshochschulen, Bergakademien, Gewerbehochschulen 
und Padagogische Akademien verlangen bereits vor der Zulassung 
zu den Prufungen den Nachweis korperlicher Ubungen1 . Uber
haupt aber muBte man in den deutschen Schulen die Bewertung 
der korperlichen Leistung, die ebenso wie die Schulung der Denk
fahigkeit und des Wissens wertvolle Charaktereigenschaften reifen 
laBt, hinter der Anerkennung der geistigen Leistung nicht all
zusehr zuruckstellen. 

Ein erfreulicher Anfang mit praktisch-hygienischer Ausbildung 
ist durch den Unterricht in der Sauglings- und Kleinkinderpflege 
in den PreuBischen Volks-, Mittel- und Hoheren Madchenschulen 
und in den Madchenfortbildungsschulen Sachsens gemacht worden, 
nachdem Lehrerinnen hierfur ausgebildet waren. 

Ganz ahnliche Grundsatze fiir die hygienische Belehrung der 
Kinder hat auch der Internationale ErziehungskongreB, der im 
Jahre 1925 in London tagte, aufgestellt. Die EntschlieBungen 
lauteten: 

1. Da die Bildung von Gesundheitsgewohnheiten beim Kinde 
sehr wesentlich abhangig ist von den Eindriicken im friihen 
Lebensalter, ist es im hohen MaBe wunschenswert, daB der Ge
sundheitsunterricht, besonders der unteren Klassen, dies besonders 
beriicksichtigt und die Forderung der Gesundheitspflege eine 
Forderung der Schonheit, Starke und Freude darstellt. 

--- 1 V gI: die- Erlasse des Preul3ischen Ministers fiir Kunst, Wissenschaft 
und Volksbildung vom 18. August 1924 und vom 24. Marz bzw. 2. Mai 1925, 
ferner Christian: Die Leibesiibungen an den deutschen Hochschulen. 
Reichsgesdh.bl. 1929, Beih. 3. 
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2. In der Annahme, daB Gesundheitsgewohnheit im jugend
lichen Alter als ein wesentlicher Teil aller Erziehung betrachtet 
werden muB, mussen wir Wert darauf legen, daB jede Form des 
Schulunterrichts in dieser Hinsicht benutzt wird. 

3. Da die Kenntnis von Tatsachen nicht allein fur die volle 
geistige Erfassung personlicher Gesundheitsgewohnheiten, sondern 
auch als Vorbereitung fUr das in spateren Jahren anzuerziehende 
VerantwortungsgefUhl notwendig ist, mussen die wissenschaftlichen 
Tatsachen in Verbindung mit dem sonstigen Schulunterricht 
gelehrt werden. Dieser Gesichtspunkt muB vor allen Dingen in 
den hoheren Klassen maBgebend sein. 

Mit dieser inneren Umformung des Unterrichts, die allein im
stande ist, von den Regeln der Hygiene durchdrungene Personlich
keiten zu schaffen, sind die einsichtigen Padagogen durchaus ein
verstanden. Erhalten die werdenden Lehrer bereits in ihrem 
Ausbildungsgange eine solche Unterweisung und die jetzt im Amt 
befindlichen eine entsprechende Fortbildung durch hygienische 
Sachverstandige, so werden sie bei ihrer Liebe zu der Ihnen an
vertrauten Jugend auch in der neuen Lehrweise das Beste leisten 
und die Heranwachsenden aus der Enge der Schulstube in das 
gesunde Leben hinausfUhren. Durchweht ein frischer und fort
reiBender Geist den Unterricht, so werden die Kinder ihn nie 
vergessen, zumal sie die heilsamen Folgen schon am eigenen Leibe 
erfahren. Wichtig ist aber, daB die Lehrer nicht nur als Unter
richtsbeamte tatig sind, sondern auch durch eigenes Beispiel die 
Lebren den Schulern vorleben. 

DaB neben der Lehrerschaft, der der Lowenanteil bei dieser 
Arbeit zufallt, die Schularzte, der Medizinalbeamte und in beson
deren Fragen auch vielleicht der eine oder andere Facharzt ihre 
bisherige Wirksamkeit in den Schulen fortsetzen, ist selbstver
standlich. Arzte und Lehrer sind auf dies em Gebiete geschworene 
Bundesgenossen. 

Wie etwa die wissensnotigen Gebiete aus der personIichen und 
offentlichen Gesundheitspflege (einschlieBlich der Fursorge.) auf 
die verschiedenen Schulklassen und Schularten zu verteilen sind, 
ware hier nicht naher zu erortern. Es ist Aufgabe der zentralen 
Schulaufsichts- und Medizinalbehorden der Lander unter Zuzie
hung von Vertretern der Lehrerschaft, von besonders erfahrenen 
Medizinalbeamten und Fursorgearzten, Professoren der Hygiene 
und Sozialhygiene und Leitern von Gemeindeverwaltungen, sich 
uber die Richtlinien fUr die Ausgestaltung dieses Unterrichts zu 
verstandigen. Da die Hauptinstanzen sich davon uberzeugt haben 
durften, daB man ihn nach einer anderen Lehrmethode und veran-
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dertem Lehrplan erteilen musse als bisher, kann eine Einigung 
kaum Schwierigkeiten bieten. Auch der Studienplan fUr Lehrer 
und Lehrerinnen wird von ihnen festzusetzen sein. Insbesondere 
muE fUr eine grundliche Ausbildung der Turnlehrer auf allen Ge. 
bieten der korperlichen Erziehungslehre gesorgt werden. Den 
oben ausgefuhrten Gedanken uber die Methode des hygienischen 
Schulunterrichts entsprach der ErlaB der PreuBischen Minister 
fUr Wissenschaft, Kunst und Volksbildung und fUr Volkswohlfahrt 
yom 10. Februar 1926. Es wurde festgestellt, daB die fruheren 
Lehrgange fUr Lehrer nicht die erforderliche Ausgestaltung und 
Ausbreitung erhalten konnten, so daB sie hinter dem Bedurfnis 
zuruckblieben, und daB die gesamte Lehrerschaft auch jetzt noch 
nicht erfaBbar sei. Unter Beachtung der Richtlinien fUr die Lehr. 
plane in der Gesundheitslehre seien nun aber, vorlaufig versuchs· 
weise, in jedem Regierungsbezirk (Provinz) alle im Amt befind· 
lichen Lehrer und Lehrerinnen eines Stadt· oder Landkreises oder 
nur eines Teiles davon zu einem hygienischen Lehrgang zusammen· 
zurufen, der auf 4-5 Monate wenigstens eine Stunde wochentlich 
einnahme und von sozialhygienisch geschulten .Arzten abzuhalten 
ware. Die Anordnung solIe durch die Regierungen (Provinzial. 
schulkollegien) unter Beteiligung des Regierungs. und Medizinal· 
rates ergehen, und zwar im Benehmen mit den in Betracht kom. 
menden Stellen der offentlichen und privaten W ohlfahrtspflege, 
den Schulverbanden und den Vertretungen der Lehrerschaft. 
Fur solche Unterweisungen der Lehrer und Lehrerinnen bieten die 
im Auftrage des Reichsausschusses und der Landesausschusse fur 
hygienische Volksbelehrung herausgegebenen Lehrbucher der 
Gesundheitslehre in der Schule! und in den Fach· und Fortbildungs. 
schulen2 eine ausgezeichnete Grundlage. Zu erwahnen ware hier 
auch noch die Anweisung fur die Lehrerschaft "die Tu ber kulose 
und ihre Bekampfung durch die Schule"3 und das Hessi. 
sche Gesundheits.Rechenbuch4, in dem Fingerzeige fUr 
Lehrer, Schuler und Eltern gegeben werden, wie man den Rechen· 
unterricht in den Dienst der gesundheitlichen Belehrung und Er. 
ziehung, z. B. uber biIlige und doch zweckmaBige Ernahrung 

1 Adam, Lorentz u. Metzner: Lchrbuch der Gcsundheitspflege und 
der Gesundheitslehre in der Schule. Leipzig: QueUe & Meyer 1930. 

2 Adam, Lorentz u. Engel: Gesundheitslehre fUr Fach· und Fort· 
bildungsschulen. Leipzig: Vogel 1926. 

3 Braeuning u. Lorentz: Die Tuberkulose und ihre Bekampfung 
durch die Schule. 3. Auf!. Berlin: Julius Springer 1926. 

4 Gerbig: Hessisches Gesundheitsrechenbuch. Hrsg. durch die Hessi· 
sche WanderaussteUung fUr Gesundheitspflege und soziale Fiirsorge, Abt. 
Hygienische Volksbelehrung, Darmstadt, Stiftsstr.45, 1931. 
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(Roggenbrot statt Weizenbrot u. a.) stellen kann. Kurse derart 
haben denn auch mit Erfolg in verschiedenen preuBischen Pro
vinzen, ferner in Baden, Sachsen, Oldenburg, zum Teil bereits im 
AnschluB an die Reichsgesundheitswoche von 1927 in groBem 
Umfange stattgefunden. 

Der ReichsausschuB fur H.V. veranstaltet Einfuhrungs - und 
Fortbildungslehrgange fur Schulaufsichtsbeamte, Leh
rer und Lehrerinnen in enger Fuhlung mit den Landesbehor
den, und gewerbehygienische Lehrgange fur Lehrer und 
Lehrerinnen in Berufs- und Fachschulen fur Gewerbe und 
Handel in Verbindung mit der Deutschen Gesellschaft fur Gewerbe
hygiene. 1m Jahre 1929 hielt er in Gemeinschaft mit der Ver
einigung fur Schulgesundheitspflege des Berliner Lehrervereins 
gelegentlich des "Deutschen Lehrertages" eine Nebenversamm
lung uber das Thema "Lehrerschaft und Hygiene" mit Vortragen 
uber die Aufgaben der Lehrerschaft in Gesundheitslehre und -pflege 
abo Er vermittelt einwandfreie hygienische Literatur fur Lehrer
und Schulbibliotheken und stellt Wanderbibliotheken zusammen. 
Urn die Schulaufsichtsbehorden fur eine erfolgreiche Aufklarungs
arbeit in den Schulen zu interessieren, wurde von der Schul
abteilung des PreuBischen Landesausschusses fur H. V. 
ein Lehrgang fur Sch ulaufsich ts beam te eingerich tet. Weitere K urse 
fanden fur Junglehrer und -lehrerinnen in der allgemeinen Ge
sundheitsbelehrung und fur Lehrer und Lehrerinnen anlaBlich der 
Berliner Ausstellung "Ernahrung" auch zur Einfuhrung in die 
Ernahrungslehre stattl. Die Aus- und Fortbildung der Lehr
personen auf gesundheitlichem Gebiet ist somit bereits stark in 
FluB gekommen. Dir Kurse konnen kurz sein, da die Lehrer in 
der Lage sind, auf Grund von Anregungen und Richtlinien sich 
selbst fortzubilden. 

In ahnlichem Sinne werden die Kirchenbehorden vorgehen 
mussen, wenn die Geistlichen an dem Aufklarungswerk zweck
dienlich mitarbeiten sollen. 

Die yom Reichstag am 22. Januar 1926 angenommene Ent
schlieBung des Reichshaushaltausschusses yom 13. Juni 1925 
(Reichstagsdrucksache 999, III. Wahlperiode 1924/25), "die 
Reichsregierung zu ersuchen, in geeigneter Weise darauf hinzu
wirken, daB in den oberen Klassen der Volks-, Mittel- und hoheren 

1 Die weiteren Fortschritte in PreuBen schildert Ministerialrat Dr. 
Koenig vom Ministerium fUr Volkswohlfahrt in Nr 1 u. 2 der Volkswohl
fahrt von 1929. Berlin: K. Heymanns Verlag. - Ferner Berger U. Ebner 
in den Veroffentlichungen auf dem Gebiete der Medizinalverwaltung. 
Berlin: Richard Schoetz 1929. 
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Schulen Gesundheitsunterricht als Pflichtfach eingefUhrt wird", 
erstrebte eine wiinschenswerte Vereinheitlichung fUr das ganze 
Reich. Doch mul3te schon damals hervorgehoben werden, dal3 
die Beschrankung auf die hoheren Klassen viel zu eng ist. Es ist 
vielmehr, wie wir bereits sahen, von friih auf mit der Erziehung 
zu beginnen. In der letzten Klasse erfordert aul3erdem die Ver
arbeitung schwerer anderer Lehrstoffe und in den lYIittel- und 
hoheren Schulen auch die Vorbereitung auf die Ubergangspriifung 
oder das Schlul3examen so viel Zeit, dal3 der hygienische Unter
richt zu kurz kame. Vorschlage liber die Ausiibung der praktischen 
Gesundheitsunterweisung in der Schule sind von Seiffert! und 
Uh lenh u th 2-4 gemacht worden, denen im ganzen wohl jeder 
Hygieniker beipflichten wird. Auch im Auslande beschaftigt man 
sich lebhaft mit dieser Frage5 . Hoffentlich aber gibt die Vertretung 
des deutschen V olkes flir die heutige deutsche J ugend und damit 
fUr die kommenden Geschlechter alsbald ein den gesundheitlichen 
Forderungen entsprechendes Gesetz. Der Reichstagsausschul3 fUr 
das Unterrichtswesen beschlol3 im Jahre 1927, dal3 das Reichs
ministerium des Innern und die Preul3ische Unterrichtsverwaltung 
unter Beteiligung des Reichsgesundheitsamtes Richtlinien iiber 
die gesundheitliche Belehrung von Lehrern und Schiilern entwerfen 
solIe, die mit den Landern alsdann zu vereinbaren waren. Diese 
Richtlinien fiir Lehrer und Lehrerinnen (auch Fach
lehrer usw.) und fUr Schiiler sind vom Reichsgesundheits
am t unter Zuziehung zahlreicher Sachverstandiger ausgearbeitet 
worden und haben die Zustimmung der Unterrichtsverwaltungen 
der Landesregierungen gefunden. Eine reichseinheitliche Rege
lung der gesundheitlichen Volksbildung in den Schulen ist somit 
zustande gekommen und wird fUr die heranwachsende Jugend 
allmahlich segensreiche Friichte tragen. Der Rei c h s a u s s c h u 13 
f ii r H. V. fordert den hygienischen Unterricht auch in den Volks
hochschulen durch Aufstellung von Lehrplanen und Vermittlung 

1 Seiffert: Die praktisehe Gesundheitsunterweisung in der Sehule. 
Bayer. Lehrerztg 1924, Nr 46. Hier werden aueh besonders die Mittel be
sprochen, mit denen die Kinder interessiert werden sollen. 

2 Uhlenhuth: Erweiterte Diskussionsbemerkungen auf der Landes
versammlung zur Bekampfung der Tuberkulose, Baden-Baden am 
8. November 1925. 

3 Uhlenhuth: -ober die hygienische Ausbildung der Lehrerschaft. 
Soz.hyg. Mitt., Z. f. Gesundheitspolitik u. Gesetzgebung. Karlsruhe: 
C. F. Miiller. 

4 Uhlenhuth u. Seiffert: 1st die hygienische Ausbildung der Lehrer 
notwendig und durchfiihrbar? Med. Klin. 1924, Nr 22. 

5 Dufestel: L'Enseignement de l'Hygiime it l'Ecole primaire. La Medi
cine scolaire, Nr G, juin 1925. 

Frey, H~'gienische Volksbelehrnng. 2 
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von geeigneten Vortragenden1 . PreuBische Ministerialerlasse aus 
dem Jahre 1927 ordnen an, daB in den gewerblichen Berufs- und 
Fachschulen eine Aufklarung uber Kurpfuschertum und Geheim
mittelunwesen gegeben werde und auch die Schulkinder gelegent
lich del' Unterweisung in del' Gesundheitsfursorge uber die durch 
Kurpfuscherei entstehenden Gesundheitsschadigungen planmaBig 
unterrichtet wurden. Die Ausbildung del' zukunftigen Lehrer in 
del' Gesund heitslehre ist in PreuBen den padagogischen Akade
mien ubertragen. 

4. Belchrung der V olksmassc. 

Unkenntnis hy- Von einer Durchdringung aller Altersgruppen mit gesundheit
~~~~l~~~~~r b~~= lichen Lehren sind wir abel' noch weit entfernt. Und so sehen sich 
ten Yolksmassc. h t h d' V lk h . 'k d ""If d B "lk eu e noc Ie 0 s yglClll er er grolJen 1,~asse er evo erung 

gegenuber, in del' die reifere Jugend und Erwachsene, Manner und 
Frauen, Hand- und Geistesarbeiter der gesundheitlichen Belehrung 
dringend bedurfen. Man soUte annehmen, daB bei del' hohen durch
schnittlichen Allgemeinbildung, die das deutsche Yolk auszeichnet, 
wenigstens die Erwachsenen, die die notdurftigenSchulkenntnisse 
auf gesundheitlichem Gebiet durch Beobachtung und Erfahrung 
im Leben, durch Lektilre, Anschauung, Vortrage hiitten erweitern 
kannen, einigermaBen uber den eigenen Karper, seine Leistungs
fiLhigkeit, die ihm drohenden Gefahren und deren Vermeidung 
Bescheid wuBten und auch uber den materiellen Vorteil einer ge
sundheitlichen LebensfUhrung mit sich im reinen waren. Davon 
kann aber selbst in den sogenannten gebildeten Kreisen kaum die 
Rede sein. Vielmehr vereinen sich Tragheit, Gleichgtiltigkeit und 
Unkenntnis oder Vorurteil zu einem Block, der schwer zu bear
beiten ist. Viele Menschen ergeben sich einem gesundheitlichen 
Schlendrian und vergeuden Kraft und Zeit in schadlichen Ge
nussen. Sie werden sich des Wertes del' Gesundheit, des bedeut
samsten Teiles ihres Lebensgluckes, erst dann bewuBt, wenn sie 
sie zu verlieren beginnen oder bereits verloren haben. In Zeit en 
wirtschaftlicher Elute wird gegen die Gesundheit gelebt, weil 
man "es dazu hat", in Zeiten wirtschaftlicher Not bisweilen erst 
recht, weil man sich bet au ben machte. vVeite Volksschichten halten 
die Beschaftigung mit Gesundheitsfragen fUr eine Spielerei, 
manche fUr eine voru bergehende Mode und meinen, wenn der 
.Mensch nur genug zu essen habe, so sei auch seine Gesundheit 

1 Vgl. Bericht "Die Ausbildung der Lehrer und Lehrerinnen in der 
Hygiene auf den Lehrerbildungsanstalten" bei der vom ReiehsausschuB 
fiir H. V. am 27. November 1930 veranstalteten Zusammenkunft der 
Hygienedozenten an den Lehrerbildungsanstalten. 
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sichergestellt. Und es diirfte die Frage, die ich auf der gro13artigen 
Hygieneausstellung in Dresden im Jahre 1911 zufiHlig einen Be
sucher nach dem Verlassen des Pavillons "Der Mensch" an seinen 
Begleiter richten horte: "Sage mal, was ist denn eigentlich Hy
gine?", dem Sinne nach auch gelegentlich sonst wohl wieder 
einmal zu vernehmen sein. In der einfachen gro13stadtischen Be
vOlkerung, die Zeitungen halt und durch Anschauung und Be
trachtung im brandenden Leben allerlei Eindriicke auch von 
gesundheitIichen Erscheinungen und Vorkommnissen empfangt, 
kann man namentlich bei den industriellen Arbeitern allerdings 
schon Ansatze von klareren Auffassungen begegnen. In den 
kleinen Stadten und auf dem Lande aber ist es damit noch arg 
bestellt. Hier mochte man ofters sogar gegen den Einzug hygie
nischer Fiirsorge noch einen Schlagbaum errichten, wie ein solcher 
auf einem packenden Bilde der Schweizer Zeitschrift "Pro Ju
ventute" vor der ankommenden Gemeindeschwester niedergelassen 
ist, wahrend hinter ihm die abweisenden Mienen der Gemeinde
gewaltigen und eine gro13e Tafel mit der Aufschrift "Niit Neu's" 
die Aussperrung vollenden. Der Mangel an gesundheitlichen Kennt
nissen in allen Bevolkerungsschichten aber ist noch so gro13, da13 
Quacksalber, Marktschreier, Gesundbeter, Spiritisten und Okkul
tisten eine nach Tausenden zahlende Gefolgschaft finden, der sie 
den Geldbeutel erleichtern, da13 Massenpsychosen durch Psycho
pathen und Geisteskranke ausgelOst werden konnen. Vorhandene 
Kenntnisse stehen oft auf so schwachen :Fii13en, da13 das Gerede 
irgendeiner torichten Person sie leicht iiber den Haufen wirft. 

Eine richtig angelegte, unablassig betriebene Aufklarungsarbeit 
ist also ein dringendes Erfordernis. Wer aber Lehren annehmen 
solI, mu13 hierzu willig sein. Unhygienische Gewohnheiten der 
Kinder kann man leicht andern. Viel schwerer ist es, bei Erwach
sen en eingewurzelte Brauche auszuroden und bessere einzusenken. 
In den hoheren Jahren ist der Lernwille nicht mehr gro13; es ver
ringert sich auch die Fahigkeit, dem Berufe fernliegende, neue 
Tatsachen noch in sich zu verarbeiten. Yom Tagewerk ermiidete 
Menschen begehren nach Ruhe, viele leider auch nach aufreizender 
Sensation, die wenigsten nach einer Vermehrung ihres geistigen 
Besitzes. Sie werden das Einpfropfen abstrakter geundheitlicher 
Begriffe gro13tenteils ablehnen. Man mu13 also bei der Massen-
aufklarung nicht zu viel auftischen - allzuviel Belehrung auf ein- Nicht zuviel Be-

o • • lehrung auf eiu-
mal erzeugt Unlust! -, das wemge aber so fem oder so kraftlg mall 

zubereiten, da13 es den Appetit nach mehr anreizt. Der Masse ein 
gesundheitliches Wissen beizubringen, gelingt noch am ehesten, 
wenn man die Belehrung in enge Beziehung zu allgemein be-

2* 
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kannten Vorgiingen im t.iiglichen Leben setzt und dies an Beispielen 
zeigt, die den Nachahmungstrieb anregen. So wird z. B. die Vor
fiihrung durchgebildeter Gestalten, denen die Korperiibung im 
Freien, in Sonne und Wasser sichtbar leibliche Gesundheit, geistige 
Frische und Lebensfreude schufen, breite Schichten des Volkes 
fiir Spiel und Sport begeistern und dem Gedanken gewinnen 
konnen, daB nach dem Fortfall del' allgemeinen Wehrpflicht und 
bei dem zunehmenden Ersatz del' menschlichen Leistung durch 
die Maschine einer drohenden Verkiimmerung del' Muskelkraft und 
innerer Organe nur auf diese Weise vorzubeugen ist. "Die Beleh
rung muG also in erster Linie zeigen, was gesund ist, welche V 01'

urteile und Fehler unsere Lebensweise, unsere Gesundheit gefiihl'
den und wie die Gesundheit erhalten und gestiihlt werden kann." 
Diesen Grundsatz aus del' Werbeschrift del' Gelsenkirchener 
Kinder-Gesundheitswoche miissen wir uns fiir jede hygienische 
lUassenaufkhirung zu eigen machen. Von vornherein eine aIle 
Zweige del' Hygiene umfassende Belehrungstatigkeit einzuleiten, 
ware verfehlt. Man wird vielmehr nach den dringendsten artlichen 
Bediirfnissen das zunachst Erforderliche auswiihlen und allmiihlich 
erst wei tel' vorschreiten. Jedes abel' del' wohl iiberaU wichtigen 
Gebiete: Siiuglings- und Kleinkinderpflege, Tuberkulose, Ge
schlechtskrankheiten, Alkoholismus, Gesundheitsschutz del' Ar
beiter birgt so viele allgemeinhygienische Einzelheiten in sich, daB 
man schon hierbei sorgsam iiberlegen muG, was del' Aufnahme
fiihigkeit noch zugemutet werden kann. Wir wollen zuniichst mit 
kleinen Erfolgen uns begniigen, abel' unermiidlich daran arbeiten, 
daG sie zunehmen. 

5. Hilfsmittcl zur Aufklarung. 

Trefflicher Hilfsmittel zur hygienischen Volkserziehung gibt es 
mancherlei; sie naher zu betrachten und gegeneinander abzu
wiigen, ist unsere weitere Aufgabe. 

Martin Vogel hat eine ausgezeichnete systematische und 
kritische Abhandlung "Hygienische Volksbildung" fiir das Hand
buch del' sozialen Hygiene und Gesundheitsfiirsorge von Gott
stein und Teleky (Berlin, Julius Springer 1925) geschrieben 
und darin auch die Methoden und Verfahren besprochen, die fiir 
die Volksbelehrung heute in Betracht kommen. Eine gewisse 
zwanglose Erganzung nach eigenen Beobachtungen und Erfah
rungen sei mil' indessen gestattet. Das hohe Ziel ist des SchweiBes 
vieleI' Volkshygieniker wert. 

Es ist kein Zweifel, daG man aUe Methoden nicht iibel'all an
wenden kann. Stadtbevalkerung ist andel'S anzufassen als Land-
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bevOlkerung, Erwachsene andel's als Kinder, Gebildete andel's als 
Leute von einfacher Bildung. Bei del' weitverbreiteten Unkenntnis 
gesundheitlicher Lehren muB man allgemein das Niveau del' zu
nachst zu vermittelnden Kenntnisse ziemlich tief und ihren Umfang 
klein halten. Gewisse Belehrungsformen, wie Ausstellungen, Ge
sundheitswochen verlangen abel' wieder eine gewisse FiilIe, da sie 
sonst nur wenig Zuspruch finden. Sind nur geringe Mittel fiir Auf
klarungsmaterial vorhanden, so muB man sich in der Darbietung 
erheblich einschranken, ohne daB darunter die Griindlichkeit der 
moglichen Belehrung leiden dar£. Kurz, es laBt sich allel'ol'ts und 
jedesmal nicht die Summe del' iiblichen Mittel anwenden, sondom 
es muB iiberlegt werden, welches Verfahren in dem gegebenen 
FaIle den graBten Erfolg verspricht. Die Kunst liegt darin, mit 
wenig Mitteln viel zu erreichen. Von Bedeutung ist abel' nicht 
allein das Was, sondern auch das Wie del' Handhabung. 

a) Vortrage. 
Das W· ort ist das alteste Belehrungsmittel del' Menschen. DaR 

gesprochene Wort ruft in dem Harer stiirkel'e Eindriicke hervor 
als das geschriebene im Leser. Hinzu kom~t del' von del' Person- \~~I;~fI::~;lli~;;g~;; 
lichkeit, del' Suggestionskl'aft del' eigenen Ubel'zeugung, del' Liebe 
zum Gegenstande, del' Sprechkunst, del' Mimik, del' Geste des 
Redners ausgehende EinfluB. 

Del' Inhalt des V ortrages muB klar gegliedert, die Darstellung 
schlicht und einfach sein. Kurze Satze, gutes Deutsch! DerVortrag 
solI die Lehl'en einhammern; er sei frei, del' Titel packend. Ein 
zunachst vel'bhiffender Ausgangspunkt ist nicht zu heanstanden. 
da er den Zuharer mit einem gewissen Bann helegt. Natiil'lich muB 
das Weitere logisch ahgewickelt werden. Rhetorische Kniffc sind 
erlaubt, gilt es doch, das Interesse zu weckon und wachzuhalten. 
Allch humoristische Wendungen, das Einflechten von Dichter
worten steigel'n die Aufmel'ksamkeit und lockern den Druck, del' 
zumal in heutiger Zeit auf dem Gemiit lastet. Wichtig ist, in del' 
Sprache und Aufnahmefiihigkeit del' Lehensalter und der Volks
gruppen zu spl'echen, an die man sich wendet. Vol'triige in del' 
Mundart del' Gegend finden z. B. hei den Landhewohnern von 
vomherein eino giinstige Stimmung. Am;fiihrungen iiher Ge
schlechtskrankheiten verlangen naturgemiiB hachsten sittlichen 
Ernst. 

Del' Vortrag iiberschreite im allgemeinen nicht eine halbe 
Stunde. Wenn man sich auf das Wichtigste beschrankt, kann man 
in diesel' Zeit viel sagen. Man denke daran, daf3 sich in del' Ver
sammlung nicht wenig Leute befinden werden, die von ihrel' Al'bcit 
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kommen, vielleicht noch weite Wege zuruckgelegt haben und 
bereits miide sind. Sprich also deutlich, kernig, bildhaft, volks
tumlich, so wirst du bald fuhlen, daB die Zuhorer mitgehen. 
Verfeinere die Darstellung fur die gebildeten Kreise, vergrobere 
sie fur die einfachen Volksschichten. Arztliche Ratschlage ver
meide durchaus. Sage nicht alles, was du weiBt, sondern laB 
dir fUr die Aussprache, wenn sie begehrt wird, noch einiges ubrig. 
Wenn sich der Vortrag mit vergnuglichen Darbietungen, z. B. 
musikalischen oder theatralischen Auffuhrungen umrahmen liiBt, 
wird der Besuch zahlreicher sein. In jedem FaIle erhebe man ein 
kleines Eintrittsgeld, um wenigstens einen Teil der Unkosten zu 
decken, aber auch die Einschatzung der Veranstaltung bei dem 
Publikum zu steigern. Manch einer meint ja, daB Sachen, die nichts 
kosten, auch nichts wert seien. Auch den Schulkindern gewahre 
man nicht vollig freien Zutritt, um ihn nicht als lastige Pflicht 
empfinden zu lassen. 

Wer solI Vortrage halten? Arzte, Padagogen, Geistliche, 
SchriftsteIler, Wohlfahrtspersonen, aber nur solche, die wirklich 
"reden" konnen. Ablesen kann jeder! Die von den Landes
ausschussen oder von dem ReichsausschuB zu verleihenden Vor
trage mussen sowohl auf groBstadtische wie auf kleine Verhaltnisse 
zugeschnitten sein. Der Redner braucht sich an die Vortrage nicht 
starr zu klammern; er kann sie erganzen oder kurzen und auch die 
Form andern, wenn er sich hiervon einen nachdrucklicheren 
EinfluB auf das Publikum verspricht. 

Der ReichsausschuB fur H. V. vermittelt geeignete Redner, 
laBt Mustervortrage auch fur Ungeubte ausarbeiten und verleiht 
Lichtbilder und Filmstreifen. 

Von manchen Landesausschussen, Gesellschaften und Vereinen 
wird eine sehr umfangreiche Vortragstatigkeit durch Arzte ent
faltet. Besonders zahlreiche Vortragsreisen unternimmt jahraus, 
jahrein der ruhrige Generalsekretar des PreuBischen Landesaus
schusses. Um unliebsamer Nachrede am Ort zu entgehen, sollten 
praktizierende Arzte als Vortragende Ueber in Nachbarkreisen im 
Austausch auftreten. Die deutsche Gesellschaft zur Bekampfung 
der Geschlechtskrankheiten hat auch in Fabriken und groBen 
Warenhausern stark besuchte Vortrage veranstaltet. In vielen 
Krankenanstalten, Heilstatten, Walderholungsheimen usw. wirken 
seit langem Vortrage uber verschiedene gesundheitliche Teilgebiete 
auf die Insassen vorteilhaft ein. 

1m allgemeinen folgen die Harer den Darbietungen mit Auf
merksamkeit und WiBbegierde, wie sich aus den oft ausgedehnten 
Erorterungen des Gegenstandes und verwandter Fragen ergibt. 
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Der Savonarola der Gesundheitslehre hat uns miichtig aufgeriittelt, 
schrieb einmal ein Primaner in einem Aufsatz iiber den Vortrag 
eines unserer bekanntesten Vortragskiinstler. Wie mull ihn das 
kristallklare Wort und die Uberzeugungskraft der seinen Vor
schriften nachlebenden Personlichkeit gepackt haben! 

Auch die Buhne ist der hygienischen Volksbelehrung bereits 
nutzbar gemacht worden. Der Reichsaussch ull fur H. V. gibt 
Kasperle- und Theaterstucke heraus und organisiert derartige Auf
fuhrungen. Die Deutsche Gesellschaft zur Bekiimpfung 
der Geschlechtskrankheiten liell die Dramen "Die Schiff
bruchigen", " Olaf" und "Nicht vor den Leuten" in zahlreichen 
Wiederholungen von tuchtigen Kriiften Rpielen, das Deutsche 
Zentralkomitee zur Bekiimpfung der Tuberkulose das 
Schauspiel "Blaue Jungen" und das Deu tsche Zentralkomi tee 
zur Erforschung und Bekiimpfung der Krebskrankheit 
die "Tragodie des Arztes" auffuhren. 

In Jugoslawien1 verfiigt das dem Ministerium fur Volksgesund
heit angegliederte Institut fiir Soziale Medizin in Belgrad uber einen 
grollen Stab von vorgebildetem, berufsmiilligem Aufkliirungs
personal, das je nach den besonderen Erfordernissen in die ein
zelnen Bezirke des KonigRreichs ausgesandt wird und Lichtbild
vortriige verschiedenster Art, z. B. auch £iir Geschlechtskranke, 
halt. In den Buhnenferien liU3t es von vVandertruppen in den 
kleinen Provinzstiidten eine Anzahl von Stricken gesundheitlich
belehrenden Inhalts spielen, die von einer steigenden Zuhorerzahl 
mit grollem Interesse aufgenommen werden. 

Die standig wachsende Schar der Rundfunkteilnehmer in Rundf~lIlkvor-
Deutschland hat viele Hygieniker und Arzte schon seit Jahren trage. 

bewogen, in allen Stadten mit SendeRtellen solche Vortriige in 
systematischer :Folge oder zwanglos oder nach augenblicklichem 
Bediirfnis zu halten. Nach den Berliner Erfahrungen zu urteilen, 
werden diese Vortriige vom Publikum gewunscht. Wenig8tens 
lassen die nachher bei der :Funkstunde einlaufenden zahlreichen 
Anfragen und zustimmenden oder ablehnenden Kritiken der Horer 
darauf schlie13en. Aus diesen Urteilen kann der Vortragende 
manche Lehre ziehen. Gegeniiber clem Redner in einer Versammlung 
hat er es leicht; er liest sein ':ylanuskript ab und braucht hinterher 
niemand Rede nnd Antwort zu Rtehen. Die sehr verschiedenartige 
Zusammensetzung seiner Zuhorerschaft verlangt aber, daB er sich 
in der Abfassung erst recht Miihe gibt, einfach und verstiindlich 
bleibt, mehr plaudert als doziert, an das Geliiufige ankniipft und 

1 Stampar, A.: L'organisation des Services d'Hygiime puhlique dans 
Ie Royaume des Serhes, Croates et Slovenes. Societe dcs Nations C. H. 32(i. 
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danach trachtet, dem Thema den Gegenwartsstempel aufzu
drucken, damit der Vortrag dem Harer zum suggestiven Erlebnis 
wird. Wichtige Zahlenangaben sind zwei- bis dreimal zu wieder
holen, Fremdworte und Fachausdrucke zu erklaren, wenn sie 
durchaus nicht vermieden werden konnen. Um Abwechslung 
hineinzubringen, muD der Vortragende bisweiIen sich selbst Ein
wande machen, die er wieder entkriiftet. Sehr wirksam sind auch 
Zwiegesprache zwischen Rednern; in der Vorbereitung auf die 
Reichsgesundheitswoche ist so das Thema: "Gesunde W ohnung 
trotz Wohnungsnot" von zwei Berliner Anten abgewandelt 
worden. Der Vortragende spreche nicht lauter als in der gewohn
lichen Unterhaltung, aber akzentuiert, mit Pausen und unter 
Hebung und Senkung des Tonfalles. Er bilde das Wort vorn im 
Munde und widme den Endsilben besondere Beachtung. Ohne 
diese zu betonen, muD man jedes Wort bis zum letzten Konsonanten 
oder Vokal klar ausklingen lassen. Eigennamen miissen besonders 
deutlich gesprochen werden. Der V ortragende spreche langsam, 
was die Lebendigkeit keineswegs ausschlieDt, ohne Pathos, 
Rauspern oder tiefes Atemholen. Er verspreche sich auch nicht. 
Wer nicht deutlich aussprechen und seine Stimme nicht modulieren 
kann, bleibe von dieser Vortragsart, die fur viele Harer immer 
noch etwas Geheimnisvolles hat, lieber fort. Wer "nuschelt" oder 
ein dunnes Organ hat, ist kein Rundfunkredner! Jeder weiB am; 
eigener Erfahrung, wie nervos das Anhoren eines undeutlichen und 
monotonen Radiovortrages macht, bei dem man den Redner nicht 
sieht und nur auf das Wort selbst angewiesen ist. Die vorge
schriebene Dauer von etwa 20 Minuten sorgt dafur, daB der 
Sprecher sich gehorig konzentrieren muB. Ein Radiovortrag ist 
daher eine ausgezeichnete Ubung fur bundige Ausdrucks- und 
Abhandlungsweise. Stoffe, die man zu einem so kurzen Vortrag 
zuschneiden und verarbeiten kann, gibt es in der personlichen 
und offentlichen Gesundheitspflege wie in der sozialen Fiirsorge 
genug. Gern gehort werden auch Schilderungen aus dem Lebens
werk groDer Hygieniker und Ante. Das Manuskript muB auf 
einzelne Blatter nicht knisternden Papiers gcschrieben sein, damit 
man sie ohne Gerausch beiseite legen kann. Bei richtigem Tempo 
k6nnen in 25 Minuten 10 Schreibmaschinenseiten zu 2r) Zeilen 
gesprochen werden. Es empfiehlt sich sehr, vorher festzustellen, 
ob die Liinge des Vortrages der zur Verfugung stehenden Zeit 
entspricht. 

Der Reichsausschul3 fur H. V. schafft durch seinc Rundfunk
abteilung enge Beziehungen zu den einzelnen Sendegesellschaften 
zwecks Aufnahme von Vortragen hygienischen Inhalts in die 
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Sendeprogramme und veranstaltet besondere Radiolehrgange und 
-vortrage. Mitglieder des Reichsgesundheitsamts stellen ihm ihre 
im Berliner Rundfunk gehaltenen, auf viele Gebiete der offent
lichen Gesundheitslehre sich beziehenden Vortrage1 zur Verfugung, 
die durch die Pressemitteilungen (siehe spatcr) kostenlos ver
breitet werden. 

1m Plauderton gehaltene, oft mit lustigen Wendungen und 
Anekdoten gespickte "Radiotalks", die in kurzen Siitzen den 
Zuhiirer anspringen, bringt die Amerikanische Arztegesellschaft 
und das Gesundheitsamt in New York heraus. Die Ansprachen 
weisen auf wichtigeGesundheitsregeln hin, warnen aber gleichzeitig 
auch vor Uberangstlichkeit. 

In seinem mit zahlreichen historischen Belegen versehenen 
Schriftchen2 : ,,1st die l\fitarbeit der Geistlichen bei der hygie
nischen Erziehung des Volkes notig und moglich?" bejaht Seiffert 
die l<'rage uberzeugend. In der Tat sind der Geburtenruckgang, die 
Abtreibung, die Vererbung minderwertiger Anlagen, der Mutter
und Sauglingsschutz, unhygienische Lebensgcwohnheiten, Ge
schlechtskrankheiten, Alkoholismus, Tuberkulose, Kriippelhaftig-

1 Person lie he und offentliche Gesundheitspflege; Die wirtsehaftliehe Be
deutung der offentlichen Gesundheitspflege; ~Wie schiitzt sich das Deutsche 
Reich vor der Einschleppung von Seuchen?; Der Segen der Schutzpocken
impfung; Die Pockenbekampfung in Deutschland, England und der Schweiz; 
Die Behandlung der Impfstelle nach del' Schutzpockcnimpfung; Wie schiitze 
ieh mich vor ansteckenden Krankheiten?; Insekten als Krankheitsiiber
trager; Die Tuberkulose als Volkskrankheit; Die Tollwut, ihre Bedeutung 
und Bekiimpfllng; Der Kropf in seiner Bedeutung aIR Volkskrankheit; Die 
Verhiitung von Erkaltungskrankheiten; GeRUndheit und Ehe; Zahnpflege 
und Volksgesundhcit; Das Meeresklima im Dienst der Gesundung der deut
schen .Tugend; Die Psychopathie, ihre Verhutung und Bckampfung in der 
deutschen .Tugend; Was soil der Laie yon Hypnose wissen?; Leibesiibungen 
und Sport im klassischen Altertum; Die Bedeutung der Sozilt!versieherung 
fur die Volksgesundheit; Die Gewerbe.hygiene im Deutschen Reich; Die 
Fursorge fiir Taubstumme, Schwerhorige und Blinde im Deutschen Reich; 
Konnen wir uns jung el'halten?; Unhygienische Gewohnheiten im Alltags
leben (2 Teile); V olksmedizin und Aberglaube; Stprben, Tod, Schcintod; 
Die Entwicklung des GroDstadtvcl'kehrs und spine gesundheitlichc lkdeu
tung; die Entstehung und das Wesen heilkraftiger Quellen; 't'rinkwasscl'
hygiene; Die Vererbung menschlicher Krankheiten; Die Leistung('n der 
deutsehen Tuberkulosebekampfung in den letzten 25 .Jahl'en; Die B('deu
tung des Lichts fur die Gesundheit; Dcr Kopf des l\Ienschen in Sa.ge und 
Sprichwort; Hygiene des Gchors; Modetorhpiten; \Vegc und Hilfsmittel 
der hygienischen Volbbelehrung; Die Beziehllngf'n zwischen Wittf'rung 
und Krankheit; Lockere Zahne - Chronische Erkmnkung der Kiefer 
(Deutsche Welle); Die Internat. Hygieneausstellung Dresden IBilO; Robert 
Koch und sein Lcbenswerk; Sorgt fiir die Augen eurer Kinder! 

2 Seiffert, G.: Aus der Geschaftsstelle del' BfLyerischen Arb('itsgf'mcin
sehaft zur Forderung del' Volksgesundheit. Eichstadt: Ph. Bronner 19:25. 
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keit, Kurpfuscherei, ferner gesunder Sport und Wanderungen solche 
Gebiete, auf denen sich die Mahnungen und Ratschlage des Geist. 
lichen, namentlich auf dem Lande, segensreich bewegen konnen. 
Hierzu sich eine eingehendere Kenntnis der Hygiene und der Ge· 
sundheitsfUrsorge zu verschaffen, ist wohl nicht schwierig. In 
katholischen Gemeinden bieten nach Seiffert das Brautexamen, 
die Ehedispense, der Religionsunterricht, die Beichte, die Predigten, 
die Arbeit in den Vereinen und doch wohl auch die Kranken· 
besuche und die Erteilung der Sterbesakramente Gelegenheit zur 
gesundheitlichen Beeinflussung. Fur die Ausbildung der Geist· 
lichen empfiehlt er Vorlesungen wahrend der Studienzeit; in den 
Priesterseminaren sollen die Zoglinge, wie das bereits vielfach 
schon geschieht, zu Korperpflege und Korperubungen angehalten 
werden, urn den Nutzen an sich selbst kennenzulernen. Man kann 
dem Wunsche nach Mitarbeit unbedingt auch fur den protestan. 
tischen Geistlichen (z. B. im Konfirmandenunterricht bezuglich 
der Sauglingspflege) und den Rabbiner zustimmen. Uberall in 
unserer Heimat herrscht, vorzugsweise in der landlichen Be. 
vOlkerung, noch so viel hygienische Ruckstandigkeit, daB zur 
Aussaat gesundheitlicher Wahrheiten uns jeder Helfer willkommen 
ist. Der Geistliche, der ja nicht selten derselben Gegend und den. 
selben Volkskreisen entstammt wie seine Pflegebefohlenen, kennt 
ihre Gewohnheiten nur zu gut und vermag den richtigen Ton zu 
treffen. Von der Kanzel herab hat schon manches sanfte und derbe 
Wort die Horer im Tiefsten gepackt. N aturlich wird auch hier nur 
der stete Tropfen den Stein hohlen. Es ware ein erfreuliches Zei· 
chen fUr einen solchen Dienst am Volke, wenn bald ein geistlicher 
Meister des W ortes gemeinsam mit einem V olksh ygieniker eine 
Predigtsammlung verfaBte, die von anderen als Muster benutzt 
werden kann. 

In der Schweiz halten evangelise he und katholische Geistliche 
am 1. Advent, dem Beginn der Weihnachtssammlung der Stiftung 
Pro Juventute, eine Werbepredigt. In Polen unterstutzten 
wahrend der Okkupationszeit viele Geistliche durch Ansprache 
in den Kirchen die deutsche Medizinalverwaltung in ihren Muhen 
urn die Gesundheit der Bevolkerung, und auch in unserem Vater· 
lande hat der Medizinalbeamte wohl kaum vergebens angeklopft, 
wenn er die Hilfe des geistlichen Herrn in gesundheitlichen Dingen 
erbat. So wird der deutsche Seelsorger auch in diesem Werk der 
Menschenliebe viel Gutes stiften konnen. 

Gesprochene und geschriebene hygienische "Schlagworte" 
konnen durch einpragsame Formulierung das Gedachtnis an Beob· 
achtungen durch Auge und Ohr lebendig halten. Durch ihre 
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Verbreitung kann eine sehr wirksame Gesundheitsreklame ge
trieben werden, indem man sie im Gesprach dauernd gebraucht 
oder als Schlagzeile standig wiederkehren laBt. Man kann sie 
auch in den Schulen als Aufsatzthemen geben und sie zum Gegen
stand von Plakatbewerben machen. 

b) Schriften. 
Hinter dem gesprochenen Wort tritt die Wirkung des ge- Lel~~~~~:;{~nund 

schrie benen zuruck, selbst wenn der Genius bei diesem die Hand 
gefUhrt hat. Hier springt der Funke nicht unmittelbar uber, und 
der lebendige Kontakt wird unvollkommen sein. Zum Unterricht 
oder eigenen Studium ist die Schrift indessen auch fur unsere 
Zwecke unentbehrlich. Man wird sie aber durch Illustrationen 
verdeutlichen und unterstreichen mussen. Ausgezeichnete, leicht 
verstandliche deutsche Fibeln, Gesundheitskalender, Zeitschriften, 
Broschuren1 und Bucher fur jung und alt hat Vogel bereits 
genannt. Von einzelnen Verlagen werden populare Schriften iiber 
Sauglingspflege Standesamtern zur Verteilung an alle jungen 
Mutter unentgeltlich geliefert. Populare Denkschriften des 
Reichsgesundheitsamts sind der "Leitfaden fur die erste 
Hilfeleistung an Bord von Seefischereifahrzeugen"2, die 
"Anleitung zur Gesundheitspflege auf Ka,uffahrtei
schiffen"3 und das \Verk "Blattern und Schutzpocken-
im pfung"4. AnlaBlich der Internationalen Hygieneausstellung 
in Dresden 1930/31 wurden im Reichsgesundheitsamt reich illu-
strierte "Fingerzeige zur Bewertung der Lebensmittel 
und N ahrung"5 ausgearbeitet. Belehrung uber Ernahrung und 
Hauswirtschaft verbreitet auch das Organ der Hausfrauenvereine, 
die "Berliner Hausfrau" und die im Ullstein-Verlage erscheinende 
"Praktische Berlinerin". 

Es wurde schon angedeutet, daB die Kurpfuscherei gemeinhin 
noch immer nicht genugend als ein Krebsschaden fUr die Volks
gesundheit angesehen wird. Blindlings werden von den Vielzu
vielen die in den Vortragen, Schriften und Zeitungsankiindigungen 6 

1 Bornstein, K.: Hygiene! Sozialhygiene! Kulturhygiene! Dresden: 
E. Deleiter. 

2 2. Auflagc. Berlin: .Julius Springer 1930. 
3 G. Auflage. Berlin: .Tulus Springer 1929. 
4 4. Auflage. Berlin: Julius Springer 1925. 
5 Verlag des Dtsch. Hygienemuseums (Deutscher Verlag fiir Volks

wohlfahrt), Dresden-A. 
S Die Deu tsche Gesellschaft zur Bekam pfung des K urpfuscher

tu ms hat eine Prufungsstelle fur Zeitungsanzeigen eingerichtet und mit 
dem "Verein deutscher Zeitungsverleger", dem rund 20000 Zeitungen an
geschlossen sind, Richtlinien vereinbart, nach dencn Annoncen auf ihre 
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dieser uppig emporgewachsenen Irrlehre niedergelegten Auffas
sungen und Ratschlage aufgegriffen und befolgt. Die oft gewandt 
geschriebenen Artikel verfuhren durch geschickte Darstellung und 
bedenkenlose Behauptungen den unsachverstandigen Leser, dessen 
Urteil nicht ausreicht, urn Wahres yom Falschen zu unterscheiden. 
Eine Gegenaktion mit gleichen, aber gerechten Waffen muBte in 
weit gro13erem Ma13stabe eingeleitet werden, als es heute z. B. durch 
den "Gesundheitslehrer" del' Gesellschaft zur Bekampfung 
des Kurpfuschertums geschehen kann. Wenn der Einzelne von 
Jugend auf in hygienischer Kenntnis und Ubung erzogen wird, 
durfte allerdings die Kritik das ihre tun, urn mit dieser unheil
vollen Erscheinung womoglich aufzuraumen. 

Sehr verdienstvoll haben nun schon uber 30 Jahre die deutschen 
"Blatter hir Volksgesundheitspflege", die jetzt die Zeit
schrift des PreuBischen Landesausschusses fUr V olksbelehrung 
sind, auf allen hygienischen Gebieten den Kampf gegen Unsitten 
und Mi13brauche gehihrt und volkserzieherisch gewirkt. Auch 
del' ".Arztliche Wegweiser", Halbmonatsschrift fUr Hygienische 
Volksbelehrung, Berlin (Dr. Georg Maschke) beteiligt sich seit 
Jahren daran, eben so die "Gesundung" fur die rund 360000Mit
glieder del' Reichsbahnbeamten-Krankenversorgung, die Zeitschrift 
"G e S 11 n d h e it" fUr das in den Ortskrankenkassen vereinigte 
bcrufstatige Yolk u. a. 

Hervorzuheben ware hier auch die von der .A r z t e g e s e 11-
schaft derVereinigten Staat en von Nordamerika heraus
gegebene, kunstlerisch und typographisch hervorragend ausgestat
tete, vielgelesene Monatsschrift H y g e i a (The Health Magazine), 
Auch cler Surgeon General der Vereinigten Staaten nimmt sich 
del' V olksaufklarung an und veroffentlicht wochentlich kurze 
"Gesundheitsnelligkeiten" (im Februar 19;)1 z. B. tiber Klima und 
Tuberkulose, Bleivergiftung durch Spielzeug und die Ergebnisse 
von Untersuchungen uber verschieclene Prohleme der Volksgesund
heit). Sehr gut redigiert ist ferner die Monatsschrift "D asH 0 r -
rohr" des Verbandes der .Arzte Deutschlands (Hart
mannbund). 

Schweizer Lehrer schreiben fUr ihre Fachblatter Muster von 
hygienischen Schullektionen, die sich immer auch an Herz und 
Gemiit wenden, oft groBe Taten der Menschenliebe beleuchten 
und die Jugend zur praktischen Mithilfe in del' KinderfUrsorge
bcwegung anfeuern. Zu erwahnen waren hier auch die Broschuren 

Aufnahmefahigkeit im Sinne der Volksgcsundheit gepruft werden. Diese 
Prufungsstelle wird auch von zahlreichen Einzelfirmen bcrcits in Anspruch 
genommen. 
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iiber "HandarbeitRtatigkeit fUr Schnlentlassene" und die "Mutter
briefe" del' 1912 begriindeten Schweizer Stiftnng "Pro .In
yen tu te". VOl' aHem aber ist deren Monatszeitschrift fUr Jugend
fiirsorge und Jugendpflege riihmend hervorzuheben, die von einer 
Hohe des Verantwortungsgefiihls, von einer Treffsicherheit, 
Mannigfaltigkeit und Innigkeit des Inhalts Zeugnis ablegt, wie 
sie nicht leicht wieder erreicht werden diirften. WeI' einige Jahr
gange aufmerksam durchliest, wird mit mil' darin iibereinstimmen. 
So erfiiHt die Zeitschrift hochgelobt die vornehme Aufgabe del' 
Stiftung, die Verantwortlichkeit fiir die Jugend und in del' Jngend 
zu beleben und zu vertiefen. Sie besitzt abel' auch ein Publikum 
mit durehsehnittlieh reinerem Geschmack, als er sich zur Zeit 
bei uns vielfach noch in del' Bevorzugung seichtester Lektiire und 
oberflachlichster Vergniigungen kundtut. Die fiir die reifere Ju
gend bestimmte Schriftreihe "Junge Schweizer", ein Blatt del' 
Freizeitbeschaftigung fiir Knaben und M}idchen, das in einem 
Jahr eine Verdreifachung del' Abonnentenzahl erreichte, del' 
"Schweizer Kamerad" und ein ahnliches Blatt "Ecolier Ro
mand" fiir die romanische Schweiz sind weitere ehrenvolle 
Kundge bungen. 

Einige Worte iiber die Verwendung del' Poesie. Gereimte 
Gesundheitsregeln lernen sieh leiehter als solehe in ungebundener 
Sprache. In amerikanisehen Sehulen singen die Kinder in jeder 
Klasse andere gesundheitliche Lieder. Fiir Kinder ist diese Lehr
methode sichel' aueh sehr angebracht. Nul' gibt es, abgesehen von 
den sehonen deutsehen Wanderliedern, noch zu wenig derartige 
Erzeugnisse bei uns. Ein hiibsehes Schielied in Sehwyzer Diitseh 
aus dem Februarheft 1926 von "Pro Juventute" moge hier folgen: 

Schie-Lied. 
1. Mier fahre Schie dur Taler us und ie, und wen i chiinig war, i liiff 

dervo. I liiff und liiff dem Himmel zue mit brave Briitter a de Schueh 
und tat den Angel pfieffe, si solIe mi begrieffe. 

2. A Christianiasschwung, a hiisli-hoche Sprung i tiefe Pulver~ehnee, 
was wotsch no meh! Das stiibt und wiirblct \Vulkcn uf, war fliigt, steit 
hurti wieder uf; war das nit cha u£ Arde, sott nie a Ratshorr warde. 

Melodic s. Berner Schulblatt, Schul praxis S. 29 (192cl). 
H. Schraner, Lehrer, Matten b.1. 

Ieh moehte glauben, daB man geeignete Regeln aueh in 
Kouplets, Schnadahiipfl'n und dergleichen heiteres Gewand wir
kungsvoll einkleiden kann. "Lerne lachend" ist ein bewahrtes 
Motto! Zu wiinschen ware es freilich, daB deutsche Dichter sich 
del' Verherrlichung einer gesunden Lebensweise, namentlich auch 
del' Korperiibung in Sonne, Luft und Wasser, des Bergsteigens, 

Pocsie und Ge
sang. 
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des Eislaufs (del' Goethe und Klopstock zu Gedichten begeisterte) 
mehr annahmen. Diese tiefen Bronnen del' Starke, del' Geschick. 
lichkeit, del' Schonheit sind noch langst nicht ausgeschopft. Und 
sind die innigen Beziehungen des Menschen zur Natur in Ruhe 
und Erregung, del' Trotz, den er den Elementen entgegensetzt, 
um sie zu uberwinden, die harmonische Ausbildung del' vollen 
leiblichen und geistigen Personlichkeit durch eigene Kraft nicht 
wurdige dichterische Vorwurfe? Ein schmales Bandchen "Poesie 
del' Leibesubungen", gesammelt von Carl Diem, ist im Verlage 
von A. Reher, Berlin, erschienen. 

Del' ReichsausschuB fur hygienische Volksbelehrung 
veranstaltete ein Preisausschreiben fUr A.rzte uber gereimte, kurze 
und schlagende Gesundheitsregeln. 

Insc~gfJ~~e.unu In Verkehrsmitteln und in Raumen, in denen Menschenan-

)lerklJUitter. 

sammlungen stattfinden, wie in Eisenbahnwagen, Autoomni
bussen, in Kirchen, Standesamtszimmern, Schulzimmern und 
-korridoren, :Fursorgestellen, Wartesalen, Postabfertigungsraumen 
u. a. sollte man an auffalliger Stelle dem Zweck des Raumes ent
sprechende Gesundheitsregeln in wurdiger Form del' Offentlichkeit 
unterbreiten. Das Spuckverbot in deutschen, italienischen und 
anderen Gotteshausern und in deutschen Eisenbahnen, drastische 
Wandinschriften uber gesundheitliche MiBbrauche in Schweizer 
Tu berkulosefUrsorgestellen (wie: Du spuckst in die Lunge deines 
Nachsten, wenn du den Auswurf auf den Boden entleerst) haben 
sichel' bereits einen gewissen Nutzen gestiftet. Abel' man konnte 
auch seitens del' Behorden hierin noch viel weiter gehen. 

Die Wirkung von Mer k b I a t tel' n wird von manchen Sei ten ge
ring eingeschatzt. Freilich beobachtet man ja nicht selten, daB 
z. B. die amtlichen Verhaltungsvorschriften fUr die AngehOrigen del' 
Erstimpflinge und fUr die Wiederimpflinge bald nach del' Aushan
digung fortgeworfen werden, und daB of tel'S wohl auch die vom 
Reichsgesundheitsamt ausgearbeiteten Merkblatter fur Ehe
schlieBende zerknullt in den Korridoren del' Standesamter umher
liegen. Meist werden sie abel' doch mitgenommen und vielfach auch 
gelesen und beachtet. Das Reichsgesundheitsamt hat jeden
falls mit seinen volksbelehrenden Merkblattern1 fUr EheschlieHende, 
uber Cholera, Typhus, Ruhr, Diphtherie, Grippe, Tuberkulose, 
Alkohol, Geschlechtskrankheiten2, die Muckenplage und ihre 
Bekampfung, die Fliegenplage und ihre Bekampfung, iiber Be-

1 Berlin: Julius Springer. 
2 Allgemeine gesundheitliche Belehrung; Belehrungsmerkblatter fiir 

kranke bzw. fiir aus der Behandlung entlassene Personen; Merkblatter flir 
kranke Seeleute auf Schiffen mit und ohne Arzt. 
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kampfung der Ratten und Hausmause, mit dem Kreuzotter
merkblatt und demjenigen iiber Bartflechte und scherende Flechte, 
iiber Bandwurm und Trichinen, ferner mit dem Merkblatt "Tod 
dem Ungeziefer", iiber Milch, Pilze, Teemischungen, dem Merk
blatt iiber Kohlenoxydvergiftung im taglichen Leben, dem Elek
trizitatsmerkblatt (elektrische Unfalle in der Haushaltung), sowie 
dem )lerkblatt fUr Arbeiter in Chromgerbereien, dem Blei- und 
dem Larmmerkblatt fUr gewerbliche Betriebe keine schlechten 
Erfahrungen gemacht. Sie wurden in vielen Exemplaren nicht 
nur beim Verleger, sondern auch beim Amte selbst nachbestellt, 
zumal bei Neuauflagen zeitgemaBe Anderungen stattfanden. 
Gemeinden, allerlei Schulen, Gewerbebetriebe bedienen sich ihrer 
oft auch als Grundlage fiir einen aufklarenden Unterricht. Das 
Reichsgesundheitsamt wird seine Merkblatter im Bedarfsfalle also 
noch weiter zu vermehren suchen. Erfolgreich hat sich auch das 
yom Deutschen Roten Kreuz] herausgegebeneMerkblatt "Wie 
erhalten wir uns gesund? Zehn Gesundheitsregeln fUr Jedermann" 
und das yom ReichsmilchausschuB herausgebrachte "Milch
merkblatt" erwiesen. Wichtig ist, diese Belehrungen von sach. 
verstandigen zentralen Stellen herauszugeben, schon damit eine 
neue Bearbeitung erleichtert wird; kleiner Druck, ungegliederter, 
eintoniger Text sind zu vermeiden. Auch Merkblatter mit Reim 
(Kniittelverse) und Bild haben ihren Weg gemacht; eine Dosis 
Humor kann dabei nicht schaden. Gesundheitsregeln und Gebote 
in solcher Form diirften sich gewiB leichter einpragen. Der alte, 
von Dr. med. Hoffmann verfaBte und illustrierte Struwwel
peter, eine Sammlung von Merkblattern fiir Kinder, wird nicht 
umsonst noch he ute verlegt. Mit Recht geschatzt sind auch die 
von Medizinalrat Dohrn verfaBten drastischen Mahnungen 
trotz und wegen ihrer etwas grobschlachtigen Zeichnung und 
Farben. Es lage nahe, daB die Bilderbogen "aus Neu.Ruppin, 
gedruckt bei Gustav Kiihn", die seit vielen Jahrzehnten manches 
Wissen in eigenartiger Form verbreiteten, sich auch mit der hygie. 
nischen Aufklarung, insbesondere in der landlichen Bevolkerung, 
befaBten. Der ReichsausschuB fiir H. V. hat in seinem Archiv eine 
Sammlung von Merkblattern angelegt, um Anfragenden iiber 
bereits Vorhandenes Auskunft geben zu konnen und solche Per
sonlichkeiten, die etwa Merkblatter verfassen wollen, vor Doppel
arbeit zu bewahren. Er gibt Mustermappen fiir populare 
Merkblatter heraus, die viel Anklang gefunden haben. 

Gesundheitsunterweisungen auf die Riickseiten von Formu· 

1 Bearbeitet vom Reichs- und Preu13ischen Landesausschu13 f. H. V. 
und der Arbeitsgemeinschaft sozialhygienischer Reichsfachverbande. 
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laren, Quittungen usw. aufzudrucken, empfiehlt sich kaum, da 
sie hier zumeist unbeachtet bleiben werden. Dagegen konnte man 
daran denken, auf .Massenarti.keln wie Bonbons-, Schokoladen
kartons knappe Gesundheitsbelehrungen mit Anpreisung des 
Inhalts zu verbinden, z. B. "Sarotti-Milchschokolade, schmeckt 
am besten, wenn dein .Mund sauber ist", auf Seifenpackungen: 
"Es hat sich noch kein Mensch zu oft gewaschen" und dergleichen 
mehr. 

Die bereits mehrfach erwahnte Stiftung "Pro Juventute" in 
Zurich legt der Hilfe der Tageszeitungen einen so hohen Wert 
bei, daJ3 sie den Vorstehern ihrer zahlreichen Geschaftsstellen 

Tagespresse. hierfur eindringliche Ratschlage in die Hand gegeben hat. Ich 
mbchte einige Satze aus diesem Rundschreiben wortlich anfiihren. 

"Eine del' vorzliglichsten "Vaffen ist heute die Presse. Sie reicht in 
aile Mansarden und Berghofe hinauf. Fresse und Fiirsorgearbcit sind un
zertrennlich. Soli de Pressepropaganda ist ein Stlick geduldiger Volks
erzJehung. Erziehen aber heiBt hier, nicht nur etwas einmal bekannt
machen, sondern langsam den Willen gewinnen, werben. Zehn kurze Artikel 
sind bessel' als ein langeI'. Liebe zur Sache, Vertrautheit mit dem Volke 
und eine gewisse Gabe, klar und volkstlimlieh zu sehreiben, sehlagt bald 
die Brlicke zum Schriftleiter und zum Leser. Dein Stoff? Sei zuniichst 
dein eigener Reporter! Ohne Fiihlung mit dem Yolk und seinen Erlebnissen 
merkst du nicht, wo es der Schuh driickt. Das Leben liefert die schlagend
sten Bcweise, und Beispiele sind besser als dlirre Gedanken. Lege dir selbst 
eine kleine Materialsammlung an, beute Zeitschriften und Tageblatter aus, 
bitte uns urn BlicheI', Broschiiren, einzelne Artikel, Klischees zu IllustI'a
tionen. Der gleiche Artikel pallt nicht fiir jedes Blatt, flir Bauem und 
Arbeiter, katholisch und evangeliseh, freisinnig und konservativ. Die 
Zeitung ist keine Windfahne, sonderu cine Personliehkeit. So mull aueh 
der Artikel ihrem Charakter entsprechen. Das Publikum liest oberfliichlich, 
ist abel' zuglcich anspruchsvoll. Deine Mitteilungen seien daher abweehs
lungsrcich; wahle Stoffe, die moglichst viele interessieren. Tritt mit einem 
freundlichen Gesicht VOl' die Leser. Jeder Artikel, auch del' eruste, soll 
ein Stiick blauen Himmel und die Sonne zeigen. Kein schleehtes Deutsch! 
Aueh die schlichte Mitteilung sci sorgfiiltig gcschrieben; sag' deine Sac he 
kurz und kIaI'. Dein Stil sei aber bildhaft und anschaulieh, warm und doch 
sachlieh, ohne false he Intimitat. Spitzmarke und Titcl seien ziigig gewiihlt. 
Sei dankbar fiir redaktionelle Anderungen an deinem Manuskript; der 
Schriftleiter weill schon, wie die Saehe am besten auf den Leser wirkt. 
Verliere die Geduld nicht, wenn sich zunaehst kein Erfolg zeigt. Auf Opfer, 
die den anderen dienen, ist aueh dies StUck sozialer Arbeit eingestellt. 'Vas 
so von Herzen kommt, geht auch zum Herzen." 

Eine wohldurchdachte Weisung, die auch auf deutsche Ver
hiiJtnisse durchaus paJ3t. Frische Tatigkeitsberichte und Ankiin
digungen der Stiftung selbst fUllen z. B. im Zuricher Tagesanzeiger 
oft eine volle Seite. Auch mir scheint es besonders wichtig zu sein, 
den Samen der Volksbelehrung in aIle Tageszeitungen hinein
zustreuen. Hier werden solche Artikel von jung und alt gefunden. 
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Es wird sich keine Zeitung von der "Roten ~'ahne" bis zur "Kreuz. 
zeitung", yom "Kaseblattchen" bis zur "groBen Zeitung" gegen 
solche Zusendungen sperren, wenn der Inhalt dem Verstandnis 
der Leser und dem Charakter der Zeitung entspricht. Gesund· 
heitsbelehrung kann "Links" und "Rechts" geschrieben werden, 
da sie niemals links oder rechts ist, sondern unpolitisch und un· 
parteiisch jedem Volksgenossen hilft. DaB selbst die kleinen 
"Kreisblatter und Zeitungen" im allgemeinen solche Stoffe gern 
aufnehmen, hat auch in friiheren Zeiten mancher beamtete 
Arzt erfahren konnen. Richten doch schon aus eigenem Antriebe 
groBe und mittIere Zeitungen bei ihren Lesern die Aufmerksam· 
keit auf gesundheitliche Fragen; bei einigen sind sogar Arzte als 
Redakteure angestellt oder als standige Mitarbeiter beschiiftigt. 
Manche von ihnen beschranken sich allerdings nur mehr auf eine 
wochentliche Medizinische Rundschau, die liber Krankheiten be· 
richtet und neue wissenschaftliche Forschungen, Heilverfahren und 
Heilmittel mitteilt. Grundregel aber sollte sein, dem Laien 
nur gesicherte Tatsachen der medizinischen Forsch ung 
zu vermitteln! Eine stattliche Reihe von Belehrungsaufsatzen, 
die aus dem Hamburger Hygienischen Staatsinstitut stammen, 
hat vor einiger Zeit der "Hamburgische Korrespondent" veroffent. 
licht. Klirzeren Artikeln liber wichtige Krankheiten und Seuchen, 
Nachrichten liber gesetzliche MaBnahmen und Verordnungen, libel' 
Kurpfuscherei, lokale und allgemeine Gesundheitsstatistik u. a. 
kann man aber gelegentlich in fast allen Zeitungen begegnen. 
Pressekorrespondenzen verschaffen auch der mittleren Zeitung 
solchen Stoff. Fiir die Versorgung der kleinen Lokalpresse (Kreis. 
blatter) ware es indessen immer hochst verdienstlich und zu wiin· 
schen, daB Medizinalbeamte, Schul· und andere Kommunalarzte, 
Lehrer und andere Volkserzieher sie mit kiirzeren gesundheit. 
lichen Abhandlungen oder Mitteilungen versehen, und zwar 
namentlich mit solchen, die fiir die ortlichen Verhaltnisse von 
Bedeutung sind. Eine einfache Statistik mit Erlauterung braucht 
man dabei nicht zu scheuen. VerhaltungsmaBregeln bei Epidemien 
diirften dankbar begriiBt werden. Sehr wertvoll wiirden auch 
kleine Abbildungen sein; die Klischees hierzu miiBten von den 
Landesausschiissen bereitgestellt werden. 

Von groBem Vorteil ware es, wenn auch }'amilienzeit· 
schriften im Range des Daheims, der Gartenlaube, des l:"ni· 
versums haufiger kleinere hygienische Abhandlungen zur Yolk,.,· 
belehrung enthielten. Dies ware auch wohl eine schone Aufgabe 
der Miinchener "Jugend" in Prosa, Poesie und Bild. Und konnte 
nicht die leichtgeschiirztere Belletristik in der Art des "Magazins", 

Frey, Hygienische Volksbelehrung. 3 
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des "Uhu" usw. hierfur gewonnen werden, zumal sie in groBer 
Auflage erseheint und massenhaft gekauft wird? Del' Presse nur 
Rohstoff zu geben, empfiehlt sieh dort, wo in kurzer Zeit zu ein
dringlicher Werbung fur einen bestimmten Zweek vielerlei Anre
gungen in viele Blatter gelangen sollen, oder wo der Einsender 
sieh selbst eine geeignete Fassung nicht recht zutraut. Sonst 
sehreibe man selbst, was man fur ersprieBlich halt. Auch die 
Pre sse schatzt Personlichkeitswerte. Und es bestieht manchen 
Leser kleiner Blatter doch nicht wenig, wenn er sieht, daB "unser 
Herr Medizinalrat" odeI' "unser Herr Doktor" selbst den Artikel 
geschrieben hat. 

Urn dureh die Presse in Stadt und Land hygienisehe Aufkla
rungsarbeit zu leisten, hat der ReichsausschuB fur hygie
nische Volksbelehrung eine eigene, arztlich geleitete Presse
stelle geschaffen. Allmonatlich werden in einer Auflage von 
2300 Stuck Pressemitteilungen in Form von kurzen volkshygie
nischen Artikeln den mittleren und kleineren deutschen Zeitungen 
zum kostenlosen Abdruck zur Verfugung gestellt (darunter auch 
solehe in Maternform und mit Abbildungen). Ferner erhaIten 
einige Pressekorrespondenzen, z. B. der amtliche PreuBische und 
Thuringische Pre sse dienst, kurze Artikel, die an aktuelle Fragen 
und Geschehnisse anknupfen. In den versorgten Bezirken sind 
Vertrauensleute wie Kreisarzte, Kommunalarzte, Lehrer, Geist
lie he gewonnen, die ihren personlichen EinfluB auf die Zeitungen 
geltend machen und unter den Artikeln nach den lokalen Bedurf
nissen eine Auswahl treffen. In Aufrufen wurde die deutsche 
Arzteschaft gebeten, ihre BereitwiIligkeit zu literarischer Mitarbeit 
an die Pressekorrespondenz zu erklaren. Die Arbeiten sollen 
gesundheitliche und hygienische Fragen behandeln, die den 
Durchschnittsleser fur die Gesunderhaltung seines eigenen Korpers 
personlich und praktisch interessieren, mussen kurz gehalten 
(60-70 Schreibmaschinenzeilen), gemeinverstandlich und volks
tumlich geschrieben sein. Originalartikel hygienischen Inhalts 
werden neuerdings auch an Kalender, Familien-, Frauen-, illu
strierte und andere Zeitsehriften vermittelt. 

c) Abbildung. 
Anschauung ist das Fundament der Erkenntnis. Das Bild gibt 

die groBte Ansehaulichkeit, vermag ohne niihere Erkliirung aus
zukommen und seinen Inhalt allein deutlich zu machen. Schon 
die Kreidezeichnung, die del' Lehrer mehr odeI' mindel' kunst
voll an die Wandtafel malt, hilft dem Schliler zu besserem Ver
standnis der miindlichen Darstellung. Sehr bewiihrt haben sich 
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auch die Zeichnungswettbewerbe, die yom ReichsausschuB 
fiir H. V. zum :Festhalten del' erworbenen Kenntnisse in den 
Schulen angeregt wurden. Die eingesandten Arbeiten zeigten viel 
Originalitat und technische Fertigkeit. Illustriert das Bild einen 
Text, so wird diesel' plastischer und blutvoller. Fiir Lehrzwecke 
ist es unentbehrlich und wird z. B. in Biichern und Schriften auch 
vielfach angewandt. Abel' selbst dort, wo man, wie namentlich 
zum Zwecke des Selbststudiums bei Leuten mit Volksschulbildung, 
das Eindringen in den Stoff auf aUe Weise erleichtern muB, wird 
man gut tun, mit Abbildungen nicht zu verschwenderisch umzu
gehen. Man begegnet nicht selten Biichern, in denen die vielen 
Illustrationen, die man nicht immer als VoUbilder zwischen den 
Druckseiten unterbringen kann, den Text und den gedanklichen 
Faden zerreiBen, so daB sie mehr ablenken als dem Verstandnis 
des Buches niitzen. Bei Werbeschriften braucht man indessen mit 
charakteristischem Bildwerk nicht sparsam zu sein, da man den 
Text absichtlich knapp halt, um die Uberzeugungskraft des Bildes 
sich voll auswirken zu lassen. In den Text Annoncen von Handels
firmen einzufiigen, muB unbedingt verworfen werden. Es empfiehlt 
sich, die Abbildungen auf ihre Richtigkeit yom Arzt vorher priifen 
zu lassen. Dies gilt auch fiir Werbeplakate und Werbebilder. Plakatc. UIl(l 

11lustratlOllen. 
Sie sollen im Nu das Interesse des Publikums erwecken, in die 
Augen springen und fesseln. Uberstiirzen sie sich, so verwischt 
sich del' Eindruck, auch wenn sie verschiedene Gebiete del' gesund
heitlichen Belehrung darstellen und jedes einzelne gut erdacht ist. 
Zur Werbung fiir eine AussteUung odeI' eine Gesundheitswoche 
geniigt ein schlagkraftiges Plakat, dessen Erfindung man dem 
kiinstlerischen Wettbewerb iiberlassen muB. "Das Auge" del' Inter
nationalen Hygiene-Ausstellung in Dresden von 1911, die "einen 
Schmiedehammer aus del' Erde reckende Faust" einer deutschen 
Gewerbeausstellung waren auBerst gelungene Beispiele fiir eine 
treffsichel'e kiinstlel'ische Leistung. Ebenbiirtig sind diesen ame
rikanische Plakate, die zwal' etwas iibertreibend, abel' machtvoll, 
z. B. zum Kampf gegen die Geschlechtskl'ankheiten aufrufen. 

Ein solches bringt z. B. lcdiglich cine Wicge ohnc Kind mit der Untcr
schrift "Leer !". Ein anderes zcigt den Lokomotivfiihrcr auf der Maschine, 
der sich hinauslehnt, urn die Bahnstreeke vor sich zu iiberschauen. Unter
zeichnet ist das Bild mit del' Mahnung: "Er triigt die Verantwortung fiir 
die, die hinter ihm kommen; tragt auch ihr sie fiir eure Nachkommenschaft!" 
Ein drittes rat Ehebewerbern die iirztlichc l:ntersuchung an und veran
schaulicht dies, indem es cinen jungen Mann und ein l\Iadchen verbundenen 
Auges einem Abgrund zuschreiten liiBt. 

Gesundheitliche Vorgange scheinen abel' im allgemeinen die 
Phantasie del' bel'ufsmilBigen Maler und Graphiker noch wenig 

3* 
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zu befruchten. Jedenfalls begegnet man auf den den Bildprufungs
kommissionen eingereichten Entwiirfen bisweilen einer erstaun
lichen Erfindungsarmut, und die alten Symbole der Schlange, des 
Lebensbaumes, der aufgeschlagenen Belehrungsbiicher (womoglich 
noch ausHindischer) kehren immer wieder. Es spricht fiir die Giite. 
wenn man sich bei einem Werbeplakat mancherlei denken kann. 
So wird "das dem Sternhimmel nahe Auge" der Dresdener Aus
stellung verschiedenen Betrachtern verschiedenes gesagt haben. 
Mir war es das Auge des Goetheschen Tiirmers "Zum Schauen 
bestellt". Manche Plakate und Werbebilder leiden infolge tiber
ladenseins mit figiirlichen Darstellungen unter zu groBer Lehr
haftigkeit, besonders wenn auch ausgedehnte textliche ErkHi
rungen gegeben werden. Immerhin sind, besonders auch am; 
dem Auslande, zahlreiche vollig gelungene Plakate und Werbe
bilder bekannt geworden. 

So z. B. konnte eine Abbildung aus der Schweizer Monatsschrift "Pro 
Juventute" ausgezeichnet als Plakat fUr eine Ausstellung uber Mutter
und Sauglingsschutz Verwendung finden. Auf einer blumigen Aim steht 
eine Kuh, deren Gesichtsausdruck tiefes Staunen verrat. In einer Wiege 
vor ihr liegt ein Saugling, der aus einer groBen Milehflasche trinkt. Die 
Untersehrift heiBt: "WeW denn deine Mama noeh nicht, daB fur Sauglinge 
die Muttermileh die beste Nahrung ist?" 1m Hintergrunde des Bildes ragen 
die gewaltigen Berge, bedeckt mit ewigem Eis und Schnee als Symbolf.' 
der kuhlen, unwandelbaren Wahrheit. Eine weitere Abbildung aus der 
gleiehen Zeitsehrift ware als Werbebild fUr einen Kleinkindersehutz.Tag 
brauchbar. Ein Versammlungsraum, voll von Kleinkindern. Auf hoeh· 
gestufter Rednertribune ein Madel von etwa 5 Jahren in der Haltung eines 
Volksredners. Die Fragen, uber die es spricht, sind auf Wandtafeln zu 
lesen: "Unser gesetzliches Recht auf Kleinkindererziehung! Die Mutter 
gehiirt ins Haus! Gebt uns Spielplatze - Automobilgefahr!" Die Mienen 
der Zuhiirer sind hiichst gespannt. Man meint Zwischenrufe der Zustimmung 
zu vernehmen. Darunter steht: "Kleinkinder kiinnen ihr Recht nicht selbst 
verteidigen. Tun wir es fiir sic!" Und noeh zwei Zeiehnungen aus derselben 
QueUe iiber Kinderernahrung. An <lem Beschauer vorbei marsehieren im 
Kreise Erbsenbiisehe, Rettich und Ra<lieschen, Salat, WeiBkohl, Mohr
riibcn, Kohlrabi in mensehlieher Haltung und mit Menschengesiehtern. 
cloeh als Pflanzen cleutlieh erkennbar. Kleine Viigel zwitschern einen 
munteren Text dazu. Die Unterschrift lautet: "EBt mehr Vegetabilien, 
schrankt die EiweiBerniihrung durch Fleisch und Eier ein!" Endlich: 
"Auf dem Kiiehentische nahen sich im Zugc Milchkrug, Kaselaib, Kakao
packehen, das Brot, ein HaferbreitDpfchen und Einmacheglaser mit Friieh
ten. Einige von ihnf.'n blicken ernst, andere lustig und lockend darein, 
wahrcnd vom Tellerborde Kaffee- und Teekanne gramlich herabschauen. 
Die Erklarung: Statt Kaffee und Tee empfiehlt der Arzt fiir den Friih
stiiekstiseh der Kinder: Milch und Kakao, Kasel oder Butter, Haferbrri 
und Friiehte." 

Nehen aHem Ernste tritt in diesen Bildern auch der Humor 

1 Der Schweizer Hartkase enthalt bis 50% Butterfett. 
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in sein Recht, um die Idee zu unterstutzen. Es ist schon erwahnt, 
daB er in Vortragen und Schriften wie Blumen in Kornfeldern 
erheitert und erfrischt. Der humoristische Einschlag auf Bildern, 
der besonders in Amerika so beliebt ist, verdient eine kurze Be
trachtung. Bekanntlich ist der amerikanische Humor grobkor
niger, trockener, grotesker und vielleicht auch ein wenig ober
flachlicher als der deutsche. Dieser ist tiefer und gemutvoller. 
Man vergleiche Schriftsteller wie Mark Twain, Bret Harte und 
Wilhelm Busch, Fritz Reuter, Wilhelm Raabe. Mogen auch unsere 
Plakat- und Werbebildkunstler dies bedenken und danach handeln. 
,Jedenfalls scheint mir die Art des Humors, wie sie in schweize
rischen und hollandischen Abbildungen zutage tritt, fur uns die 
stamm- und wesensverwandtere zu sein. Auch un sere deutschen 
Humoristen blicken aus einem "lachenden" und - weit entfernt 
von Tranenseligkeit - "aus einem weinenden Auge". Immel' 
aber sei del' Humor dezent und taktvoll! 

Werbebilder mehr als Schmuck und zur Anregung findet man l'oslalische 1fit-

bereits in amerikanischen Tageszeitungen. Die Werbepost- tel. 

karten del' Stiftung Pro Juventute stellen sehr feine farbige 
Wiedergaben von Werken Schweizer Maler wie Rothlisberger, 
Franzoin u. a. oder Werke del' Schwarzweil3kunst dar. Vielfach 
sind es Heimatstrachten- und Marchenbilder ernster und heiterer 
Art. Die kiinstlerischen TelegI'ammfoI'mulare del' Stiftung, 
auf denen die Post den Inhalt des eingegangenen Telegrammes 
niederschreibt und die es in vornehm geschmucktem Umschlag 
austragen laBt, nehmen auf frohe und traurige Ereignisse Ruck-
sicht. In alterer Malart ausgefUhrte Blumenstucke und -girlanden 
oder in neuzeitiger Darstellungsweise, z. B. eine in phantastisch-
bunte Umgebung gestellte groBe weiBe Taube mit vierblattrigem 
Kleeblatt im Schnabel, zieren die Gluckwunschtelegramme, 
wahrend auf del' Teilnahmebekundung in SchwarzweiB ein 
praraffaelitisch gehaltener Engel einen knienden Leidtragenden 
zu sich aufrichtet. Die Werbemarken tragen die schonen 
\Vappen der verschiedenen Kantone odeI' liebliche Kinderkopfe 
in Tracht. Aus dem Verkauf dieser Werbebilder verschafft die 
Stiftung fur sich und ihre Ortsgruppen einen sehr betrachtlichen 
Teil ihrer .Finanzmittel (so im Jahre 1929 fUr Marken und Karten 
rund 770000 :Franken). Schweden verwendet Telegramme zur 
Werbung. Neuerdings bedient sich auch das Deutsche Reich 
solcher Werbemittel durch seine Wohlfahrts- und Nothilfepost
zeichen und -postkarten, z. B. zur Kraftigung der Jugend. 

Das Stadtgesundheitsamt in Hochst a. M. versendet bei 
der Geburt eines Kindes an jede ::\'lutter eine mit dem Bilde eines 
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strampelnden Sauglings gesehmiiekte Karte, auf der herzliche 
Gliiekwiinsche ausgesprochen sind und zum Besuche der Miitter
beratungsstelle dringend eingeladen wird. 

Statistische Der Veranschaulichung von Statistiken durch Zeichnung 
Schaubilder. in Kurven-, Saulen-, Kreisausschnitt- oder Wiirfelform mochte 

man neuerdings nur eine geringe Zugkraft beimessen. Man be
hauptet, daB sie nur Langeweile erzeugen und darum nicht an
gesehen werden. Auf Ausstellungen ist denn auch ofters die Beob
achtung gemacht worden, daB die Besucher diejenigen Raume 
schnell durchwandern, in denen statistische Tafeln in Massen 
hangen. In der Tat ist ein solcher Pavillon ode und sollte daher 
nicht geschaffen werden. Die Leitung der Diisseldorfer "Gesolei" 
hat den Grundsatz verfolgt, solche Erhebungsergebnisse in Bild
form darzustellen. Der Ausfiihrung dieses Gedankens sind in
des sen natiirliche Grenzen gesetzt; auch darf man dem Kiinstler 
die Aufgabe der Ubersetzung nicht immer allein anvertrauen, 
sondern muB ihm von statistisch-sachverstandiger Seite zur Hand 
gehen. Ubrigens konnte man auch diese Bilder nicht in Mengen 
in einem Raum unterbringen, da sie dann ebenso wie die graphi
schen Tafeln den Beschauer verwirren wiirden. Auf die einzelnen 
Ausstellungsgruppen aber in maBiger Zahl verteilt und an geeig
neter Stelle angebracht, werden sie ebenso wie die genannten 
SchwarzweiBdarstellungen giinstig zur Erklarung beitragen. 
SchlieBlich konnen doch auch der einfache Mann und die alteren 
Kinder aus der Hebung und Senkung von Kurven, aus dem 
Kleiner- und GroBerwerden von Balken, Wiirfeln usw. auf eine 
Verminderung oder Vermehrung, ein Absinken und Ansteigen 
schlieBen, besonders wenn man den Inhalt der Zeichnung noch 
durch einen Sinnsprueh oder Sinnvers erlautern kann, den sich 
der Betrachter sofort merkt, wie z. B. unter der Kurve der Ge
burtenabnahme: "Die Geburtenzahl sinkt immer mehr. Einkind
ehe - Kindes und V olkes VVehe! Sollen wir den Ausfall an eigenen 
Arbeitskraften durch fremde ersetzen?" oder "Wo sich die Kurve 
der Geburten mit der Kurve der Sterblichkeit schneidet, beginnt 
der Abstieg eines Volkes! Die GeburtenzahllaBt sich heben, aber 
gegen den Tod ist noeh immer kein Kraut gewachsen." Ein in 
unserer wirtschaftlichen Bedrangnis aber besonders wichtiger Be
weggrund, an den einfachen, leicht herstell baren Zeichnungen fest
zuhalten, ist gegeniiber den hohen Kosten der anderen Darstellungs-

AnschauungsIJiJ- weise deren Billigkeit. Gesundhei tliche Wand bilder und An-
derinderSchule, h t fl' d S I I" lIt h" f' h in Betriebs- Sc auungs a e n In en c lU raumen so en au Iger gewec -

rallmen. selt werden, damit zur selbstandigen Betrachtung ein groBerer 
Anreiz geschaffen wird. Wechselrahmen, in denen er seine 
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Sammlung von Stiehen und Zeiehnungen sieh und seinen Be
suehern vor Augen fUhrte, besaB schon Goethe. 

Auf Anregung des Reiehsaussehusses fUr H. V. sind zur Be
kampfung des AlkoholmiBbrauches unter den Kraftwagen
fiihrern belehrende Plakate in den Aufstellungsraumen der Auto
drosehken aufgehangt worden. Vielfach wird bei Erteilung des 
Fiihrerseheins ein Alkoholmerkblatt ausgehandigt. Erfrischungs
raume in den Brennpunkten des Verkehrs fiihren alkoholfreie 
Getranke zu billigen Preisen. 

Ganz hervorragend lebenswahre Ansehauungsbilder, z. B. 
iiber Tuberkulose, Geschlechtskrankheiten, Sauglingspflege und 
gewerbliehe Erkrankungen hat die deutsche Hochbildgesell
schaft, Miinchen, geliefert. Die durch Pragung hergestellten 
farbengetreuen Relieftafeln sind viel billiger, dauerhafter und 
leiehter als Wachsmoulagen, so daB ihre Versendung z. B. aueh 
bei Vortragsreisen ohne groBe Umstande und Kosten vor sieh 
gehen kann. Diese Eigensehaften gestatten es auch, die Reliefs 
im Sehulunterricht von Hand zu Hand zu geben, sie von klei
nen Sehiilergruppen gemeinsam studieren zu lassen oder sie in 
den Korridoren der Sehulen oder an offentliehen Stellen (Ge
meinde- und W ohlfahrtsamtern, Fiirsorgestellen, Krankenkassen
lokalen u. a.) im Interesse der Volksbelehrung auszuhangen. 

Die mit vieler Miihe und groBen Kosten hergestellten groBen Filme. 

Volksbelehrungsfilme haben nieht ganz gehalten, was sie 
zu versprechen sehienen. Dies erklart sieh zu einem Teil aus dem 
Wesen der VorfUhrung selbst, zum anderen aus der Einstellung 
des Publikums. Der GroBfilm maeht zwar Ereignisse und Vorgange 
lebendig, indem er ihre Entwicklung vor uns abrollen laBt. Eine 
genaue Beobachtung und innere Verarbeitung der einzelnen Phasen 
aber wird sehr erschwert, wenn sich nicht Handlungen abspielen, 
sondern einzelne Ansehauungsbilder aneinanderreihen. Noeh 
mehr geht dem nieht sachverstandigen Betraehter verloren, wenn 
wissenschaftliche Einsehiebungen sich haufen und iiberhaupt 
der Film iibermaBig lang ist. Vorgange aus dem praktisehen 
hygienisehen Leben werden schon williger aufgenommen, besonders 
wenn sie mit unhygienisehen Brauchen sich abweehseln, die der 
Komik nicht entbehren. Vollends werden FUme iiber Leibes
iibungen gern betrachtet werden, da in ihnen eine anregende Be
wegung zum Ausdruck kommt. Wahrend des internationalen 
Fortbildungskurses fiir Medizinalbeamte in der Schweiz im Jahre 
1924 wurden uns Spiel- und Sportfilme versehiedenster Art ge
zeigt. Diese praehtigen, in der Ebene und im Gebirge aufgenom
menen Kunstwerke riefen in ihrem bezaubernden landsehaftliehen 
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Rahmen unser helles Entzucken hervor. Namentlich waren die 
Filme uber Skifahrten der Schuljugend im Hochland und uber 
das frohe Treiben in SchUlerlagern von erlesenstem Geschmack; 
die Purzelbaume der Skianfanger fehlten naturlich nicht. Vortrage 
wurden hierzu nicht gehalten; sie waren auch vollig uberflussig 
gewesen. Ein ebenso hervorragendes Erzeugnis war der GroBfilm 
"Wege zu Kraft und Schonheit" der Deutschen Hochschule fur 
Leibesubungen. 

Die wirksamste Aufklarung Ieisteten z. B. die Filme der 
Sozialhygienischen Reichsfach verbande (z. B. "Die weiBe 
Seuche" des Dtsch. Zentralkomitees zur Bekampfung der Tuber
kulose, der Tonfilm "Feind im Blut" der Dtsch. Gesellschaft zur 
Bekampfung der Geschlechtskrankheiten) und Erzeugnisse groBer 
deutscher Filmgesellschaften1 in Schulen oder Veranstaltungen 
von Krankenkassen, Gewerkschaften, Berufsorganisationen, bei 
denen eine zahlreiche Teilnehmerschaft von vornherein gesichert 
war. Fiir die gewohnheitsmaBigen Kinobesucher muBte man bisher 
ernste Filme meist in das ubliche Progra.mm einschmuggeIn, damit 
das fiir das }'ilmdrama vorhandene Interesse sich auch auf jene 
Darbietung ausdehnte. Vielleicht gewinnen die neuen Tonfilme 
"Lustige Hygiene, Leberecht Klugs Abenteuer" des Reichsaus
schusses fiir H. V. und "Hans PaBaufs Erlebnisse", die del' Verb and 
der deutschen Berufsgenossenschaften fiir ihre Wahrschau (Scheu 
die Gefahr !)-Bewegung herausgebracht hat, durch ihre sehr ge
Iungene Kombination von Natur· und Trickaufnahmen die Gunst 
des Kinotheaterpublikums urn so mehr. 

Der ReichsausschuB fiir Hygienische VoIksbelehrung hat eine 
eigene Filmstelle eingerichtet, die geeignete }'ilmgesellschaften 
zur Herstellung von Lehrfilmen jeweils berat, aber auch bei 
der Herstellung neuer Filme mitwirkt. Ferner begutachtet sie 
hygienische Filme, gibt iiber sie Auskunft, unterhalt Verzeichnisse 
empfehlenswerter }'ilme und vermittelt ihren Ankauf oder die 
leihweise Beschaffung. 

Die Herstellung, Verteilung und Verleihung von Lehrfilmen 
geschieht teils durch die Filmproduktionsfirmen selbst, die 
Verleihung auch von dem Bunde deu tscher Lehr- und Kultur
filmhersteller e. V., Berlin SWoS, Kochstr. 11, zu dem auch 
der Verlag fiir wissenschaftliche Filme, Berlin NW, Luisen
str.51, gehort, ferner von dem Deutschen Lichtspielbund, 
Berlin, Bochumer Str. Sb, den Sozialhygienischen Reichs
fach verbanden wie dem Deutschen Zentralkomitee zur 

1 Dr. Thomalla: Das medizinische Filmarchiv bei der Kulturabteilung 
der LTniversum-Film-A.-G. in Berlin. Z. Med.beamte 1922. 
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Bekampfung del' Tuberkulose, del' Deutschen Gesell
schaft zur Bekampfung del' Geschlech tskrankheiten, dem 
Kaiserin-Auguste- Viktoria-Hause, Reichsanstalt zur Be
kampfung del' Sauglings- und Kleinkindersterblichkeit, dem 
Deutschen Zentralkomitee zur Erforschung und Be
kampfung del' Krebskrankheit, endlich von dem Verbande 
del' deu tschen Berufsgenossenschaften und von einigen 
Landes- und Provinzialbildstellen. Hygienisches Wissen verbreitet 
auch del' Kulturfilm "Weil3es Blut" des Reichsausschusses 
zur Forderung des Milchverbrauches. 

Leichter zu handhaben, weil sie keine umstandliche Apparatur 
erfordern, sind Lich t bildreihen, die meist so reichlich ausgestattet 
sind, daB man eine groBere Zahl von Bildern fortlassen kann. 
}1anchmal ist es auch vorteilhaft, Bilder verschiedener Reihen 
miteinander zu kombinieren. Man sollte abel' im allgemeinen nur 
wenig, abel' schnell zu verstehende und eindrucksvolle Bilder vor
fuhren, dam it jedes einzelne urn so fester im Gedachtnis behalten 
wird. Del' vorangehende Vortrag soIl ihren lnhalt verwerten. 
Billiger sind Lichtbildreihen auf Filmstreifen, die man aus 
kleinen Bildwerfern projiziert; sie eignen sich daher besonders auch 
£iiI' die Arbeit in den kleinen Stadten und auf dem Lande, abel' 
nul' dort, wo Elektrizitat zur Verfugung steht. Sonst muB man 
sich in diesen Verhaltnissen mit del' bewahrten Laterna magic a 
begnugen. In Jugoslawien besitzt das Staatliche 1nstitut fUr 
Soziale l\1edizin Elektrizitat erzeugende Automobile zur Bedienung 
del' Projektionsapparate an Orten ohne elektrischen Strom. 

d) Ausstellungen. 
Durch W 0 r t n n d B i I d, neuerdings a nch durch die V orfuhrung 

lebendiger Beispiele, uben hygienische Ausstellungen 
und Gesundheitswochen die Volksbelehrung aus. Die groBen, 
monatelang geoffneten, meist internationalen Hygieneausstel-
1 u ngen bringen in gemeinverstandlicher Form den jeweiligen Stand 
del' Gesundheitswissenschaft und ihrer Anwendung im Leben des 
Einzelnen und des Volkes moglichst luckenlos zur Schau, gewahren 
historische Ruckblicke und kennzeichnen so die }<'ortschritte. 1hre 
}lannigfaltigkeit burgt dafur, daB jeder Besucher seine Rechnung 
findet, zum Nachdenken bewogen wird und viel lernen kann -
ganz zu schweigen von den tiefen Anregungen und dem frucht
baren Erfahrungsaustausch fur hygienische Fachleute, fur 
Kunstler, Architekten, Techniker. Sie mussen demnach von Zeit 
zu Zeit geschaffen werden. AIle Werbe- und Belehrungsmittel 
werden benutzt, die einschlagigen Industrien entsenden ihre Er-

Lichtbiluer. 

internutiollalc 
Hygieneaus
~tellungen. 
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zeugnisse; Wissenschaft und Kunst bemuhen sich, das Eindruck
vollste und Schonste zu leisten. Es ist viel und vielerlei zu sehen. 

Unterstutzt von Reichs-, Lander- und Gemeindebehorden, von 
den einschlagigen Verbanden und Vereinigungen und der Industrie, 
hatte sich im Jahre 1926 so auch die Ausstellung fur Gesund
hei tspflege, soziale :Fursorge und Leibesu bungen (Ge s 0-

lei) der Stadt Dusseldorf uber einer doppelt so groBen FHiche 
aufgebaut, als die Hygieneausstellung in Dresden im Jahre 1911 in 
Anspruch nahm. Eine eigene Modellbildnerei stellte unter kunst
lerischen Gesichtspunkten eine auBerordentliche Fulle leicht ver
standlicher Schauobjekte zum Teil mit ganz neuen Ausdrucks
methoden her. Insbesondere gewann die Statistik durch malerische 
und plastische Mittel an Verstandlichkeit. Zur Darstellung kamen 
in der Gesundheitspflege: Siedlung und W ohnung, Ernahrung, 
Mensch und Tier, Mensch und Pflanzen, Kleidung und Korper
pflege, Luft und Klima, Arbeits- und Gewerbehygiene, Kranken
versorgung, Krankenbehandlung und die ubertragbaren Krank
heiten. Die Abteilung fUr soziale Fiirsorge behandelte die gesund
heitliche Fiirsorge, Volksunsitten, Volkskrankheiten und Volks
gebrauche, Bildungs- und Erziehungsfiirsorge, Versicherungs
wesen, behordliche und freie Wohlfahrtspflege, soziale Ausbildung 
und Organisation. Die Abteilung Leibesubungen ging unter an
derem ein auf Anlagen zur Forderung der Leibesiibungen, auf 
Rettungswesen, Ball- und Rasensport, Turnen, Tanz und Rhyth
mik, Wanderungen, Jugendherbergen, Alpinismus und Schnee
sport. In einem besonderen Hause wurde Werdegang, Beruf und 
Tatigkeit des deutschen Arztes volkstiimlich und sinnbildlich 
dargestellt. Die gut en Wunsche fur die gesundheitliche Auswir
kung des gewaltigen Unternehmens, das durch graBte Anschaulich
keit auf die innere Verarbeitung des Gesehenen drangte, werden 
im Rahmen des Maglichen bei einem groBen Teil der 71/ 2 Millionen 
Besucher sich wohl erfullt haben. 

Zusammen mit den Sozialhygienischen Reichsfachverbanden 
beteiligte sich der ReichsausschuB fur H.V. an der 1928 stattgehab
ten Internationalen Presseausstellung in Kaln. 

Der Gesolei schloB sich im Jahre 1930 auf einem Gelande von 
400000 qm die Internationale Hygiene-Ausstellung in 
Dresden an, die mit der Einweihung des Neubaues des Deutschen 
Hygienemuseums eroffnet wurde. Unter die verschiedenen 
Gruppen der wissenschaftlichen Ausstellung, die teils in diesem, 
teils in den Ausstellungshallen zur Darstellung gebracht wurden, 
waren besonders hervorzuheben die Themen: Der Mensch, Men
schenkunde, die Frau als Gattin und Mutter, Vererbung und 
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Eugenik (Rassenhygiene), Ernahrungslehre, Gesundheit und 
Krankheit (einschlieBlich Krebs- und Infektionskrankheiten), 
Hygienische Volksbelehrung, Gesundheitspflege in Geschichte und 
Volkerkunde. In den Ausstellungshallen gliederte sich die Dar
bietung in die Ausstellung des Deutschen Reichs, der deutschen 
Staaten und Stadte, ferner in diejenige der wissenschaft
lichen Fachgruppen und in diejenige von Vereinen, Ver
banden und anderen Korporationen sowie in die Ausstellungen 
einzelner auslandischer Staaten. Die Ausstellung des 
Reichs zeigte die Entwicklung des deutschen Gesundheitswesens 
in einer kulturhistorischen Schau iiber 100 Jahre und bezog 
sich auf Seuchenbekampfung, Ernahrungswesen, die staatliche 
Regelung des Gesundheitswesens fUr Zivilbevolkerung, Heer und 
Marine, kommunale und karitative GesundheitsfUrsorge, den ge
sundheitlichen Schutz der Arbeiter, die Sozialversicherung, Be
ka.mpfung der Tuberkulose, der Geschlechtskrankheiten, des AI
koholismus, auf Miitter-, Sauglings- und Kleinkinderfiirsorge, den 
gesundheitlichen Schutz des Schulkindes und der Jugendlichen, 
auf die Fiirsorge fiir Blinde, Taubstumme, seelisch Abnorme und 
Kriippel, auf die Krebsbekampfung, Eugenik, Hygienische Volks
belehrung, auf Heil-, Pflege- und :Fiirsorgepersonen und auf die 
Arbeitsgemeinschaften im Gesundheitswesen. 

Die Ausstellung verschiedener deutscher Lander (Preu13en, 
Bayern, Sachsen, Hessen, Thiiringen, Hansestadte) war nach dem 
Leitgedanken aufgebaut, in jeweils geschlossener Schau eine oder 
mehrere typische Eigenheiten ihrer hygienischen Belange und deren 
Losung aufzuzeigen. 

Die deutschen Stadte hatten unter :Fiihrung des deutschen 
Stadtetages eine Kollektivausstellung des kommunalen Gesund
heitsdienstes veranstaltet, die die Organisation des Gesundheits
wesens, die Seuchenbekampfung, Wasserversorgung, Abwasser
und Miillbeseitigung, Sport und Leibesiibungen, die Hygiene im 
Stiidtebau, im Wohnungs- und Siedlungswesen, die Lebensmittel
versorgung, die Hygiene der Stra13en und des Verkehrs, die Ge
sundheitsfiirsorge 'Bowie das Bade-, Bestattungs- und Kranken
hauswesen in sich begriff. 

Die wissenschaftlichen :Fachgruppen erfa13ten die Ge
biete: Allgemeine Korperpflege, das Kind, die :Frau in Familie und 
Beruf, Leibesiibungen, Arbeits- und Gewerbehygiene, Lebens
mittel, Landwirtschaft, Klima, Kleidung, W ohnung und Siedlung 
(gesunde Wohnung, gesunde Stadt), Schadlingsbekampfung und 
Desinfektion, Seelenleben und seelische Hygiene, Aberglaube unci 
Gesundheit. Eine Sonderschau "Das Krankenhaus" gab einen 
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erschopfenden Uberblick libel' dies wichtige Mittel del' geschlosse
nen Gesundheitsfursorge. Die wissenschaftlichen Gruppen bildeten 
in den meisten Fallen auch den Mittelpunkt fUr angeschlossene 
industrielle Ausstellungen. 

Die Ausstellungen del' Schweiz, von Norwegen und del' 
Tschechoslowakei betonten die groBe Bedeutung ihrer Heil
bader und klimatischen Kurorte, die del' Vereinigten Staaten 
von N ordamerika die Farmwirtschaft in hygienischer Beleuch
tung, GroBbritannien die Kinderwohlfahrt, Japan die Staats
fiirsorge fUr Leibesiibungen. die Turkei die Schiiden ihrer Volks
krankheiten, wie Lepra, Malaria, die Niederlande die gesund
heitliche Fursorge in den Tropen, Mexiko die Leistungen auf dem 
Gebiete del' Schulhygiene, RuBland die Sowjetmedizin. 

Die Ausstellung wurde im Jahre 1931 nach zweckmaDiger Vel" 
vollkommnung wiederum eroffnet. Es wurde z. B. die vielbesuchte 
Gruppe "Aberglauben" zu einer originell gerahmten Gruppe "Er
kennen und Heilen" erweitert, ein hygienisch eingerichtetes untel'
irdisches Schaubergwerk dargestellt und die Gruppe "Arbeits
und Gewerbehygiene", zu del' sich die "Hygiene des Verkehrs" 
gesellte, in groDem Stile aufgezogen. Eine neue Gruppe "Ge
sundheit in Zahlen" kam hinzu. Das korperliche und geistige 
vVerden des Menschen im Erdenleben schilderte del' GroBfilm 
"Das Menschenwunder". Die internationale Abteilung wuchs um 
die Gruppen: England, Frankreich, Italien, Osterreich, 
Spanien und Schweden, die politisch-propagandistische Aus
stellung Sowjet-RuBlands ist zuruckgezogen worden. 

Die Schau bewies, wie sehr die einzelnen Staaten sich bemiihen, 
die Errungenschaften einer neuzeitlichen Gesundheitspflege fiir die 
Volksbelehrung auszuwerten und selbst dem einfachen Betrachter 
eine Anleitung zu geben, wie er auf del' Grundlage eines starken 
und gesunden Karpel's zu wahrem .l\Ienschengluck gelangen kann, 
indem er sich selbst hilft oder, wenn er hierzu auBerstande ist, 
arztliche Beratung odeI' die Einrichtungen del' offentlichen und 
privaten Gesundheitspflege in Anspruch nimmt. 

Es ist zu erwarten, daD auch die Lehren diesel' gewaltigen, 
wenn auch in del' Not del' Zeit mit sparsamen Mitteln hergerich
teten Ausstellung vielfach auf fruchtbaren Boden fielen und Nutz
anwendungen bei den Beschauern zur Folge hatten. 

Die in ternationalenA usstell ungen kennzeichnen den Rang, 
den die Gesundheitswissenschaft und ihre Anwendung in den ver
schiedenen Staaten einnimmt, veranlassen die noch ruckstandigen 
Volker, den anderen es allmahlich gleichzutun, und tragen so dazu 
bei, den Siegeszug del' Hygiene durch die Welt zu beschleunigen. 
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Wanderausstellungen suchen das Yolk auf, wo es ansassig 
ist, besitzen also unter Umstanden einen noch umfassenderen 
EinfluB als die nur in GroBstadten ausfiihrbaren Hygieneaus
stellungen der geschilderten Art. Sie diirfen nicht zuviel Ge
genstande enthalten. Gerade hier iiberwiegen die Bevolkerungs
schichten mit Volksschulbildung, die oft von Grund auf neue 
Eindriicke empfangen und verwerten sollen. Dabei muB eine 
soIche Ausstellung doch abwechslungsreich und bunt sein. Wenn 
sie auch geschmackvoll ist, um so besser. Da die Wander
ausstellungen bestimmten Zweigen der Fiirsorge gewidmet sind, 
kommt es darauf an, die jeweiIs wichtigen Gedanken herauszu
arbeiten und dem Beschauer ein getreues, greifbares Abbild del' 
Erscheinungen und ihrer Zusammenhange zu vermitteln. Sind 
an den Orten Fiirsorgeeinrichtungen der betreffenden Art vor
handen, so ware ihr Betrieb zu zeigen und zu erkIaren, sonst miissen 
Schaubilder und Modelle das Leben und Treiben in solchen An
stalten verdeutlichen. Bei Wanderausstellungen in del' Jugend
fiirsorge aber wird man immer durch frohliche Kindergesange und 
-spieIe den Ernst del' Vortrage und der Ausstellungsgegenstande 
mildern und so auch das Gemiit bedenken miissen. Hier diirfen 
z. B. auch Handarbeiten aus Kindergarten, zweckmaBige Spiel
sachen, Kinderkleider, kIeine Broschiiren mit AnIeitung zum 
Nahen, Stricken und anderer Handfertigkeit nicht fehlen. Eine 
del' Schweizer Wanderausstellungen "Meine Freizeit"l wies eine 
groBe ZahI von niitzlichen Gegenstanden und Spielzeug auf, die 
von alteren Kindern mit den einfachsten MitteIn hergestellt waren. 
Auch die schweizerischen Wanderausstellungen "Del' Jugendliche 
und das gedruc kte Wort" und die A usstellung fiir "Berufs bera tung" 
haben durch Vorfiihrung anziehender Beispiele aus dem Bereich 
der reiferen Jugend groBe Erfolge gehabt. Der Versuch der be
treffenden deutschen Gesellschaften, Ausstellungen uber Tuber
kulose, Alkoholismus, Geschlechtskrankheiten sogar auf Jahr
markten odeI' Rummelplatzen zu zeigen, ist gegliickt. 

Das Deutsche Hygienemuseum lieB im Jahre 1926 eine muster
giiltige kleinere Ausstellung iiber SaugIingsfiirsorge anf je 
8-14 Tage durch 125 mittlere Stadte in PreuBen, Bayern, Sachsen, 
Wiirttemberg, Baden und Thiiringen wandern. In 24 Orten hielt 
dabei eine gepriifte Sauglingsschwester Kurse fiir Miitter abo Die 
Ausstellung hatte 311 000 Besucher; an den Kursen nahmen 
2500 Personen teil. Eine Zeltausstellung "Alkoholismus, Ce-

1 Der Reichsausschul.l der deutschen Jugendverbande hat im 
Jahre 1927 eine ahnliche Ausstellung in Berlin unter dem Xamcn "Das 
junge Deutschland" veranstaltet. 

\Y,mderausst€'l
lungen. 
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schlechtskrankheiten und Ungezieferbekampfung" 
durchwanderte 1927 die kieinen Stadte OstpreuBens. 1928 be
teiligte sich das Museum an den groBen Veranstaltungen "Die 
Ernahrung" in Berlin, "Frau, Mutter und Kind" in Wien, "Die 
Technische Stadt" in Dresden. 1m Zusammenhang mit dem 
Reichsgesetz zur Bekampfung del' Geschlechtskrankheiten wurde 
eine neue Ausstellung "Die Geschlechtskrankheiten und 
ihre Bekampfung" gezeigt. Ferner fiihrte man die Ausstel
lungen "Tuberkulose", "Richtige Ernahrung" und "Der 
Mensch und del' Sport" durch viele Stadte und Landkreise. 

Die Wanderausstellung "Der Mensch in gesunden und 
kranken Tagen" (Del' gesunde Mensch, einschlieBlich del' Gruppe 
Del' durchsichtige Mensch; Del' kranke Mensch, einschlieBlich del' 
Volkskrankheiten; Gesunderhaltung [KrankheitsverhiitungJ nahm 
durch viele deutsche GroBstadte, eine kleinere iiber Allgemeine 
Gesundheitspflege durch zahlreiche mittlere Stadte und Land
kreise ihren Weg. Mit den Ausstellungen ging eine Art lokaler 
Gesundheitswoche mit Vortragen, Filmen usw. einher. 

Zur Vertiefung del' durch diese Wanderausstellungen del' Be
volkerung iibermittelten Aufklarung ist eine engere Zusammen
arbeit zwischen dem ReichsausschuB, den Landes- und ProvinziaI
ausschiissen und den Ortsausschiissenfiir hygienische Volksbelehrung 
eingefiihrt worden. Del' AI' bei tel' -Samari tel' bund, Ortsgruppe 
Dortmund, veranstaItete mit Hilfe des Reichsausschusses eine 
Wanderausstellung iiber Sauglingspflege, Geschlechtskrankheiten, 
Tuberkulose, Arbeitshygiene und Arbeiterschutz, Zahnpflege und 
Alkoholismus. 

In den Ausstellungen muB wenigstens fiir die Hauptgebiete 
eine sachverstandige, redegewandte Fiihrung vorhanden sein. Es 
wiirde dem Zweck del' Veranstaltung vollig widel'sprechen, wenn 
man den einfachen Beschauer sich allein zurechtfinden lieBe. 
Wichtig ware ferner, daB hierbei ein sachlich geniigend orientierter 
Arzt auf Befragen hygienische Ratschlage gibt und die Ausstellung 
so zu einer Art von Auskunfts- und Beratungsstelle erhoben 
wird. 

Abel' auch diesen Wanderausstellungen haftet noch del' Schon
heitsfehler del' Verganglichkeit ihrer Auswirkung an. Sie haben 
zwar wahrend ihrer Anwesenheit bei del' Einwohnerschaft mehr 
odeI' mindel' tiefe Eindriicke hinteriassen und wertvolle Kenntnis 
verbreitet, sind dann abel' wieder davongezogen. Zu etner Wieder
holung del' Lehrschau bietet sich fiir gewohnIich keine Gelegenheit 

Ortsetiindigc mehr. Eine ortsstandige Ausstellung ware daher noch vor-
Daueramstet- 'Ih f "I k 1 1 . K' d lnngen. tel a tel'. 1> an ann (azu ge angen, wenn etwa elne rms- 0 er 
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Ortsverwaltung vom Deutschen Hygienemuseum eine kleine 
Hygieneausstellung, die sich in einem gro13eren Zimmer unter
bringen la13t, als Grundstock erwirbt und freundwillige Gonner 
durch Schenkungen sie allmahlich erweitern. So konnten dann 
auch die Leute vom Lande z. B. an Markt- und Feiertagen noch 
gro13en Nutzen davon haben, wenn in diesem kleinen Ortsmuseum 
auch fur sie Fuhrungen und Vortrage abgehalten werden. 

e) Gesundheitswochen. 
Die im Fruhsommer des Jahres 1925 in Gelsenkirchen von der ~~~a(i~:,~~::: 

Kommunalen Vereinigung fiir Gesundheitsfiirsorge im rheinisch- heitswochcn 
. • u~~q~ 

westfalischen Industnegeblet (Geschaftsfuhrer: Stadtmedizinalrat 
Dr. Wendenburg) mit Hilfe des arztlichen Vereins, der Lehrer
schaft, der karitativen Vereinigungen, der Krankenkassen, der 
Landesversicherungsanstalt und anderer Stellen ins Leben geru
fene Kinder- Gesundheitswoche-Ruhrge biet hat in dem 
Streit, den wir gegen Gleichgiiltigkeit, iible Gewohnheit und Un
wissen fiihren, zum Teil neue Wege beschritten. Der Haupt
gedanke war, durch Beispiel darzutun, was der Gesundheit zu
traglich ist, welche Vorurteile und fehlerhafte Gepflogenheiten die 
Gesundheit in Gefahr bringen und wie die Gesundheit beim Kinde 
selbst unter ungunstigen Daseinsbedingungen und in der armeren 
Bevolkerung mit einfachen Mitteln erhalten und gefestigt werden 
kann. So wurden den Besuchern die Pflege von Haut, Haar und 
Zahnen, Hand und Fu13, ferner Kleidung und Wasche, Ernahrung, 
Turnen und Sport am Korper des Kindes vor Augen gefiihrt, 
praktisches Kinderspielzeug und hygienische Kindermobel vorge
wiesen. Jede Belehrung war mit Unterhaltung gewiirzt. Kurze 
gehaltvoUe Ansprachen, Kinderchore, Arbeiterkinder von 2 bis 
16 Jahren in einfacher, zweckma13iger, auch selbstverfertigter 
Kleidung, die Belohnungsverteilungen an Kinder mit guter Haar-, 
Zahn- und Korperpflege, die Vorfiihrung der iiblichen Fehler in 
der Wartung der Sauglinge, die gesundheitliche Betreuung des 
Kleinkindes, ein Musterkindergarten, die Zubereitung von Speisen 
fiir Kinder und allerlei Spiele, gymnastische und sportlicheUbungen 
brachten Leben in Raum und Gelande. In einem kiinstlichen 
Walde und in einer Gebirgsjugendherberge zeigten jugendliche 
Wanderer ihr frohliches, aber geregeltes Treiben. Die drastischen 
Nachweise von Mode- und anderen Torheiten, Hobelbankverse 
u. a. schufen bald die beste Laune. Von Kinderarzten wurden 
iiber verschiedene Teilgebiete Vortrage gehalten, taglich liefen 
andere hygienische Filme in den Kinos, ein kunstlerisches Plakat 
"der junge Herkules" und Schaufensterausstellungen warben, 
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stadtische Wohlfahrtseinrichtungen fUr Kinder lieB man be
sichtigenI, eine SonderaussteIlung rheinisch-westfalischer Kiinst
ler "Kind in der Kunst" und ein Wettbewerb fUr Liebhaber
photographen "Gesunde Kinder" sorgte fiir Schmuck. Diese in 
das Leben und seine hygienischen Bediirfnisse eingreifende Art 
der Aufklarung durch das Vorbild war dazu angetan, den Willen 
zur Gesundheit zu erwecken. Die Gesundheitswoche fand bei den 
100000 Besuchern denn auch die hochste Anerkennung. Zu dem 
wahrend dieser Zeit abgehaltenen Lehrertag erschienen 3000Lehrer 
aus dem ganzen Industriegebiet. 

Diente die Gelsenkirchener Gesundheitswoche in mehr ortlich 
begrenztem Bezirk der gesundheitlichen Belehrung iiber aIle mit 
dem Saugling und dem alteren Kinde zusammenhangenden Fragen, 
so suchte die yom IS.bis 25.Apri11926 in uber 3000 deutschen Orten 
mit mehr als der Halfte der Gesamtbevolkerung stattgehabte 
Reichsgesundheitswoche2 als erster, das Reichsgebiet er
fassender Belehrungsfeldzug groBen Stils die Aufmerksamkeit der 
Gesamtbevolkerung auf alle die Gesundheitspflege beruhrenden 
Fragen zu lenken, den Boden fUr eine hygienische Volksbelehrung 
vorzubereiten und die Bildung von Arbeitsgemeinschaften auf die
sem Gebiete zu fordern. Der zunachst von den Krankenkassenver
banden aufgegriffene Gedanke einer Reichsgesundheitswoche fand 
bei dem Reichsministerium des Innern urn so bereitwilligeres Gehor, 
als von diesem bereits seit langerer Zeit Schritte zu einer verstark
ten gesundheitlichen Durchbildung des Volkes unternommen 
worden waren. 

Mit der organisatorischen Durchfiihrung der Reichsgesundheits
woche wurden der ReichsausschuB fur hygienische Volksbelehrung 
und die ihm angeschlossenen Landesausschusse betraut. Die ort
liche Durchfilhrung lag den Ortsausschiissen ob. Die Veranstaltung 
wurde yom Reichsausschu13 fur hygienische Volksbelehrung und 
den Landesausschiissen oder Behorden, die Aufgaben von Landes
ausschiissen wahrnehmen, geleitet, wahrend die eigentliche Auf
klarungsarbeit in der Bevolkerung selbst den Ortsausschussen 
oblag. Es wirkten mit: Reichs- und Staatsbehorden, Reichs
versicherungstrager, Stadtverwaltungen und Landgemeinden, die 

1 Der Bevolkerung nach Moglichkcit in kommunale Fursorgeeinrieh
tungen Einblick zu gestatten, macht auch fur vermehrten Zuspruch Stim
mung und erleichtert die Bewilligung von Gcldmitteln durch die Stadt
verordnetenversarnrnlung odcr den Kreisausschul3. 

2 Niihere Einzelhciten sind aus der bei F. C. Vogel, Leipzig, 192R er
schienenen, irn Auftrage des Reichsausschusses fUr hygienische Volks
belehrung von Professor Dr. Adam herausgegebenen illustrierten Schrift 
(2 Bde) "Die Reichsgesundheitswoche 192G" zu entnehmen. 



Hilfsmittel zur Aufklarung. 4H 

drei Religionsgemeinschaften, sozialhygienische Fachverbande, 
Organisationen fUr Volksbildung, hygienische Gesellschaften, die 
Verbande der Kreis- und Kommunalarzte, der praktischen Arzte1 , 

Zahnarzte, der Apotheker und der Lehrerschaft, Beamten- und 
Berufsverbande, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbande, Ge
werkschaften, das Rote Kreuz, Frauen-, Jugend- und Sport
verbande, die Spitzenorganisationen von Presse, Film und Biihne. 
Wie der von der Leitung ausgegangene Aufruf besagte, soUte in 
breitesten Schichten unseres Volkes Interesse und Verstandnis fUr 
die Fragen der Gesundheitspflege erweckt und belebt und nach
gewiesen werden, wie man durch naturgemaBe LebensfUhrung 
seine Gesundheit zu fOrdern, seine Krafte zu stahlen und die Freude 
an Arbeit und Dasein zu steigern vermag, auf welchen gesundheit
lichen Grundlagen sich ein hoffnungsvoUer Nachwuchs aufbauen 
und wie der Einzelne sich und seine Familie vor Gesundheits
schaden und Krankheiten schiitzen kann. Man beabsichtigte, 
yom Wissen zum Gewissen, von der Erkenntnis zum Verantwor
tungsgefiihl hinzulenken, das der Einzelne in dieser Hinsicht sich 
selbst und anderen gegeniiber empfinden muB, eine offentliche 
Meinung zu erzeugen, auf die z. B. eine hohe Krankheits- oder 
Sterblichkeitsziffer, besonders auch der Sauglinge, unertraglich 
wirkt, und so die Mitarbeit von jedermann im Kampfe um die 
Volksgesundheit zu gewinnen. 

Die Ortsausschiisse waren diejenigen Stellen, aus denen man 
in die Bevolkerung selbst vordrang. In ihnen allen muBte mit 
Umsicht und Anspannung gearbeitet werden, soUten nicht weite 
Kreise des Volkes der Aufklarung entgehen. Andererseits hatten 
sie zu entscheiden, was aus dem allgemeinen Programm ortlich 
durchfUhrbar war, danach ihre MaBnahmen zu treffen und die 
geeigneten Hilfsmittel zu beschaffen. Sie muBten ferner die Haupt
kosten aufbringen. Seitens der Zentralleitung wurde ihnen nahe
gelegt, durch Programmheftchen, die unter anderem auch die 
Fiirsorgestellen und sonstigen gesundheitlichen Einrichtungen 
des Ortes schilderten und eine lokale Krankheits- und Sterbe
statistik enthielten, noch Zweck und Sinn der Reichsgesundheits
woche zu erlautern. 

Der ReichsausschuB stellte den Ortsausschiissen ein Werbe
plakat "Gesundheit ist Lebensgliick", belehrende Plakate und 
sonstiges Anschauungsmaterial, Mustervortrage mit Lichtbildern, 

1 Vorseh~i!-ge des Reiehsaussehusses fUr .. hygienische Volksbeh~hrung 
werden im "Arztevereinsblatt" und in den "Arztlichen Mitteilungen" ver
offentlicht, damit der Arzt in den Ortsausschiissen sieh <J.ie gebiihninde 
SteHung sicherte. 

Frey, Hygienische Volksbelehrung. 
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ein mit flotten bunten Bildern und kurzen Versen versehenes 
"Merkbuchlein fUr Jedermann'·, erganzende, unter Mitwirkung 
des Reichsgesundheitsamtes verfaBte "Ratschlage zur Gesund
heitspflege", Textbucher fur dramatische Auffuhrungen (auch 
Kasperletheater) in den Schulen, einen Festprolog fUr die Buhne, 
einen Schriftennachweis fUr die Gesundheitslehre und -pflege und 
anderes mehr teils kauflich, teils unentgeltlich zur Verfugung, auch 
machte er die hauptsachlichsten Bezugsquellen fur Unterrichts
tafeln, Plakate, Merkblatter, Diapositive und :Filme bekannt. Das 
Reichsgesundheitsamt gab die unter Mitwirkung hervorragender 
Sachverstandiger verfaBten "Praktischen Winke fur die Ernah
rung" hel'aus. Die Reichsal'beitsverwaltung vel'teilte an die Orts
ausschusse eine mit Unfallvel'hutungsbiIdern illustrierte Flug
schrift uber "Unfallverhutung und Gesundheitsschutz" in ge
werblichen Betrieben. Ebenso stellten die sozialhygienischen 
Reichflfachverbande ihre :;\ierkblattel' in groBen Mengen unent
geltlich zur Verfugung. Ein Nachrichtenblatt des Reichsaus
schusses erschien in gewissen Abstanden zur Verbindung del' 
Zentralleitung mit den lokalen Arbeitsstellen. Hierin wurde z. B. 
ein Programmvorschlag fur eine mittelgroBe Stadt aufgestellt, Rat 
erteilt, wie man ohne groBe Kosten eine Ausstellung etwa uber 
die Gesundheitspflege des taglichen Lebens schaffen konne, und 
dergleichen mehr. Sondernummern gaben Geistlichen, Lehrern 
und Vel'sicherungstragern Anregungen. Ein Pressekorrespondenz
blatt uberbrachte Zeitungen und Zeitschriften aller Richtungen 
aufklarende Mitteilungen, darunter auch von beamteten und nicht
beamteten Arzten und Universitatsprofessoren gelieferte kurze 
Artikel und Stoffe. Auch die bereits erwahnten "Blatter fur 
Volksgesundheitspflege" widmeten sich rege der Werbung. 

Die Landesregierungen wiesen die Gesundheits- und Schul
behorden an, die Veranstaltung in jeder Weise zu fordern. Del' 
PreuBische LandesausschuB fur hygienische V olksbelehrung lieB 
450 Lehrer in GroB-Berlin in einem Kurse zur sachgemaBen Mit
hilfe bei del' Reichsgesundheitswoche und daruber hinaus vor
bilden. Ein in den }1'ragen des hygienischen Unterrichts besonders 
erfahrener Schulleiter bereiste im Auftrage del' Zentralleitung zahl
reiche groBere deutsche Stadte, urn del' intensiven Mitarbeit del' 
Lehrerschaft und del' Schule die Wege zu ebnen. Auch Orts
ausschusse richteten Lehrerkurse ein, fur die aus staatlichen Fonds 
Beihilfen gewahrt wurden. 

Die Hausfrauenvereine und -Berufsorganisationen, die Leh
l'erinnen an Bemfs- und Fachschulen beteiligten sich besonders 
rege an del' Reichsgesundheitswoche, indem sie u. a. Vortl'iige uber 
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Ernahrung und Wareneinkaufe halten lie13en, Belehrungsschriften 
und Kiichenzettel fiir verschiedene Haushaltungen verbreiteten 
und Ausstellungen, z. B. iiber zweckma13ige Kiicheneinrichtungen, 
veranstalteten. Ein Wort iiber die Hausfrauenvereine ware 
hier noch zu sagen. Da es auch in ihrem Rahmen darauf ankommt, 
Theorie in Praxis umzusetzen, konnten sie hygienische Wett
bewerbe veranstalten, indem sie fiir hygienisch einwandfreie und 
billige Kiichenzettel Preise amlschreiben, hygienisch gestaltete 
Wohnungen pramiieren, in der Kleiderfrage anregend wirken 
usw. Sie mii13ten aber iiberhaupt eine hygienische Auskunftsstelle 
in Hauswirtschaftsfragen sein. 

Auch die Presse zeigte iiberaus gro13es Interesse und Entgegen
kommen. Sie offnete sowohl in der Vorbereitungszeit als auch 
wahrend der Reichsgesundheitswoche selbst in ausgedehntem 
Ma13e ihre Spalten fiir die hygienische Volksbelehrung und ins
besondere fiir die Propagierung des Gedankens der Unterneh
mung. Manche Zeitungen lie13en iiber die Veranstaltung auch 
Sonderbeilagen mit und ohne Illustrationen erscheinen. 

Da nicht genug sozialhygienische Filme fiir aIle SteIlen vor
handen und die Kosten von N euanschaffungen zu hoch waren, 
lief ein im Auftrage des Reichsausschusses verfertigter, 100 m 
langer Trickfilm, "Fritzchens Werdegang", in zahlreichen Kino
theatern, der zumeist mit einer kurzen, von Arzten gehaltenen 
Ansprache hygienischen Inhalts verbunden war. Danebenkonnten, 
Koweit moglich, noch etwa 30 andere sozialhygienische Filme Ver
wendung finden, die von der Zentralleitung gepriift und empfohlen 
waren. Um auf die Kinotheaterbesitzer einen Anreiz zur Vorfiihrung 
sozialhygienischer und insbesondere auf die Reichsgesundheitswoche 
beziiglicher Filme wah rend der Veranstaltung auszuiiben, war von 
den Zentralbehorden den Gemeinden die Gewahrung von Steuer
ermaBigung empfohlen worden. Schon wochenlang vor Beginn der 
Reichsgesundheitswoche machten die Ufa- und Deulig-Woche 
durch Kurzfilme hygienischen Inhalts auf ihre Bedeutung auf
merksam. In dieser Zeit wurden durch den Rundfunk auf der 
deutschen Welle fiir Arzte, Lehrer und fUr die Gesamtbevolkerung 
vorbereitende Vortrage verbreitet. Natiirlich trat der Rundfunk 
auch in der Reichsgesundheitswoche selbst mit Vortragen beru
fener Sachverstandiger stark in die Erscheinung. Manche Biihnen 
stellten sich mit ihren Spielplanen auf den Gedanken ein und fiihr
ten Stiicke wie Doktor Klaus, Del' eingebildete Kranke, Die 
Schiffbriichigen auf. 

Nicht unerwahnt darf bleiben, daB der Reichstag sich mit 
Begeisterung fiir das Unternehmen eingesetzt und besondere 

4* 
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Mittel in betrachtlichem Umfange fiir die Durchfiihrung be
willigt hatte. 

Aus dies en Mitteln wurden z. B. an Landesausschiisse Beitrage 
fiir die Bereitstellung von Anschauungsmaterial und die Indienst
nahme von hauptamtlichen Geschaftsfiihrern gewahrt, die die 
Verbindung zwischen den Landes- und Ortsausschiissen aufrecht
zuhalten hatten. 

Gegeniiber manchen Stimmen, die eine derartige, mit groBem 
personlichen und finanziellen Aufwande verkniipfte Unterneh
mung in un serer Notlage fiir unangebracht erklarten, muBte daran 
festgehalten werden, daB gerade in einer solchen Zeit mit ihrer 
Verstimmung und Verzagtheit iiber anhaltende wirtschaftliche 
und gesundheitliche Bedrangnisse eine freudige Tat die Seele von 
dem schwersten Drucke zu befreien versprach. Das Gebot der 
Forderung der korperlichen und geistigen V olksgesundheit, die 
nach dem Zusammenbruch in der Kriegs- und Nachkriegszeit noch 
langst nicht wieder gefestigt war, zwang dazu, die im Volke selbst 
schlummernden Krafte schon jetzt zum Widerstand und zur Ab
wehr wachzurufen und dazu die Mithilfe aller derjenigen zu sichern, 
welche flir die Beseitigung der Schaden sich verantwortlich fiihlen 
und eifernde Lie be fUr den Nachsten im Herzen tragen. DaB in 
dies em Streben die Staatsbehorden vorangingen, war ihre selbst
verstandliche PfIicht. So war auch die Reichsgesundheitswoche, 
die von der Leitung selbst nur als ein Auftakt fiir ein spateres 
griindlicheres Vorgehen bezeichnet wurde, eine weitere bedeut
same Etappe in der Verbesserung der hygienischen Volksbeleh
rung. 

Die Ar beitsleistung der beteiligten Kreise zeitigte einen Erfolg, der 
die Erwartung weit iiberstieg. Die Reichsgesundheitswoche wurde in 
manchenGegenden auch auf rein bauerliche Bezirke ausgedehnt. Von 
den Gesundheitsheftchen wurden zwei Millionen, von den iibrigen 
Broschiiren und Merkblattern ebenfalls mehrere Millionen verteilt. 
Einzelne Stadte muBten die Veranstaltung bis urn die dreifache 
Zeit verlangern, urn dem Andrange der Bevolkerung zu geniigen. 
In Niirnberg veranlaBte die Reichsgesundheitswoche die Griindung 
eines Hygienemuseums. Uberall bekundete die Bevolkerung die 
lebhafteste innere und auBere Anteilnahme an den Darbietungen, 
wurde deren Wichtigkeit fiir die Volksgesundheit in weiten Kreisen 
verstanden, hinterblieb das BewuBtsein, daB die Sorge fur die 
eigene und des Ganzen Gesundheit ein moralisches und staats
biirgerliches Gesetz ist. Als besonders eindrucksvoll hat sich dabei 
der Appell an die Frauen als die Hiiterinnen der hauslichen Ge
sundheit erwiesen. Sehr gelungene Schiileraufsatze iiber den 
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personlichen Nutzen der Reichsgesundheitswoche zeigten, daB 
die Lehren auch in das BewuBtsein der Kinder iibergegangen 
waren. 

Es bleibt dringend zu wiinschen, daB aIle Kreise des V olkes, 
die sich mit den Behorden zu dem groBen Gemeinschaftswerke 
zusammengeschlossen haben, nun nicht etwa ihre Arbeit als 
vollendet ansehen, sondern als Ortsausschiisse oder Arbeitsgemein
schaften mit Hilfe des beschafften Anschauungsmaterials der 
}Iittelpunkt einer laufenden Volksbelehrung werden, die sie all
mahlich auch allerwarts auf das Land hinaustragen, dessen Be
diirfnisse ihnen bekannt sind, und wo sie die Moglichkeiten am 
besten iiberschauen. Eine weitaus groBere und nachhaltigere 
Wirkung kann man sich versprechen, wenn man die Reichs
gesundheitswoche zu einer ofters wiederkehrenden Einrichtung 
erhobe und hierfiir eine ausreichende Summe in den Etat 
des Reichsministers des Innern1 einstellte. Insbesondere miiBte 
dann auch allgemein auf dem Lande eine griindliche Belehrung 
einsetzen, wo die Organisation und der Gesundheitsunterricht 
systematisch noch weiter aufzubauen waren. Man wird hier mit 
Kreiszentralausschussen2 arbeiten mussen, die bereits vorhandene 
oder noch ins Leben zu rufende Orts- (Gemeinde-) Ausschusse fur 
die groBeren Dorfer zusammenfassen. GeschaftsfUhrer muBte der 
Kreisarzt2 oder der Kommunalarzt des Kreises in Verbindung mit 
dem etwaigen Kreiswohlfahrtsamt (oder uberhaupt der Kreis
kommunalverwaltung) und der Arzteschaft sein. AuBer den schon 
bei der Organisation der Reichsgesundheitswoche in den Stadten 
genannten zu interessierenden Stellen kamen hier noch die Land
wirtschaftlichen Genossenschaften, die Bauernvereine und ahnliche 
Vereinigungen in Betracht. In kleineren Dorfern wird man wohl 
nur eine Vertrauensperson (Lehrer, Geistliche) gewinnen konnen. 
Der KreiszentralausschuB konnte, als beratende Instanz, fUr einen 
aus kleinen Ortschaften zusammengeschlossenen Bezirk auch selb
standig die Unternehmung ausfUhren. Er muBte mit Lehr- und 
Propagandamitteln, Rednern aushelfen, Wanderausstellungen, 
Wanderkinos vermitteln, Mutter-, Haushaltungs-, Lehrerausbil
dungskurse veranstalten, die Besichtigung hygienischer Anlagen 
zur Gewinnung und Verarbeitung landlicher, dem Menschen 

1 In Jugoslawicn enthalt der Etat des Ministeriums fiir Volksgesund
heit einen bestimmten :Fonds fUr hygienische Volksaufklarung. 1m Jahre 
1924/25 belief sich dieser auf 2 Millionen Dinar (= 140000 Goldmark) bei 
einer Bevolkerung von 12 Millionen. 

2 Fur Bayern und Baden: Bezirksltmt, fijr Sachsen Amtshaupt
mannschaft, fur Wurttcmberg: Oberamt. Fur Kreisarzte: die dem
entsprechenden Amtsbezeichnungcn. 
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dienender Erzeugnisse in die Wege leiten, die Kreispresse (aueh die 
landwirtschaftliehen Kalender) beeinflussen und dergleichen mehr. 
Noeh mehr als in den Stadten wird man sieh auf dem Lande 
auf LehI'eI'sehaft und Gei,;tlichkeit, FiirsoI'ge- und Gemeinde
schwestern, geeignete Hebammen stutz en miissen, zuma1 die A.I'zte 
vielfach dunn gesat sind. Diese waren naturlich in erster Linie 
zu Vortriigen heranzuziehen und konnten so aueh z. B. gelegentlich 
des Impfgesehaftes, in den l\iiitterbemtnngs,;tellen, bei ElteI'n
abendca, bei Turn- und Sportvereinigungen hygienische Auf
kliirung verbreiten. Wiehtig ist aueh hier die Kleinarbcit von 
Mengch zu Men~:\h und die Benutzung von Fiirsorgestellen zu 
dies em Zwecke. Uber die del' Presse zu Iiefernden BClitriige ist 
bereits fruher da" Notige gesagt. Dementsprechende Vorsehliig') 
sind vom Reich~aussC)huB fiir hygienisdlC Volksbelehrung auf
gestellt und von del' Mitgliederversammlung gutgeheiBrm worden. 

Um neben del' Volksbelehrung eine intensive Propaganda, nnt! 
organicntorischen Ausbau auf dem Lande zu betreiben, imbeson
dem die Bilrlung von OrtsausschiiR':len und die Gewinnum; von 
Vertrauensleuten anzuregen, wurde im Sommer 1927 "in Ge
sundheitsfeldzug auf dem Lande veranstaltet. In del' An
nahme, daB die Stellung einer konkreten Aufgabe h33:111df;n; ge
eignet sei, neue Arbeitsgemeinschaften ins Leben zu ruien, wurde 
diesel' Gssundheitsfeldzug unter del' Devise: "Die Fliegel1plage 
- eine Gesundheitsgefahr" durchgefiihrt. Untet dem G:,
sichtspunkt, daB die auf dem Lcmde n()ch vielfach vorha,ndenen 
,,\,[iBstlinde in del' Hygiene del' Wohnnng, Stallung, del' Nahrungs
mittel, insbesondere des Trinkwassers, der Abfall- und Dungbesei
tigung u. a. in engen Beziehungen znr Fliegenplagc stehen, konnte 
del' Kampf gegen diese unschwer mit einer allgemeinen hygieni
schen AufkHirung verbunden werden. Entsprechend den liindlichen 
Erfordernissen wnrden "Die R'1tschliige zur Gesunrlheitspflege" im 
Reichsgesundheitsamt umgearbeitet und eine Dnwkschrift "Die 
Fliegenplage und ihre Bekampfung" heramgegeb:m. A.rztliche und 
tierarztliche Vortrage, z. B. in den Schulen u'ldl dem Vortrags
muster des Dentsehen HygienemUSellillS und des Reichsgesuncl
heitsamts "Die Fliegenplage - eine Gesundheitsgefahr", Beleh
rungen durch Plakat, durch Merkblatt ( .. Tote die Fliegen, Honst 
toten sie dich!), durch den Bilderbogen "Denke 1111 deine Ge:mnd
heit", durch Schaufensterausstellungcn, die Ausgabe einer Serie 
von FliegenpClstkarten des D3utschen Hygienemuseums, die Mit
arbeit von Presse und Rundfunk, die Vorfiihrnng des Kraska
FilmH: "Fliege Majanka und ihre Abenteuer" bewirkten cinen 
iihnlich giinstigen Erfolg, wie ihn die Reiehsgesunrlheitswoche 
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gezeitigt hatte, und trugen zur Yermehrung der Ortsausschiisse 
wesentlich bei. 

Yom 24. Februar bis 3. Marz 1929 fand eine Reichs -Unfall
verhiitungs-Woche (RUWO) seitens des Yerbandes der deut
schen Berufsgenossenschaften und des Yerbandes der landwirt
schaftlichen Berufsgenossenschaften unter Mitwirkung der zu
standigen Reichs- und Landesbehorden, des Reichsausschusses £iir 
hygienische Y olksbelehrung und der sonst interessierten Behorden. 
Organisationen und Yerbande statt, um durch Aufklarung der 
Arbeiter, Angestellten und des allgemeinen Publikums eine Yer
minderung der aul3erordentlich hohen Unfallziffern anzustreben 
und so Arbeitsfahigkeit und Arbeitskraft zu erhalten. Es wurde 
ein besonderes Plakat geschaffen, je ein reich illustrierter Unfall
verhiitungskalender £iir gewerbliche und £iir landwirtschaftliche 
Arbeiter, das mit vielen Abbildungen versehene Biichlein zur 
Unfallverhiitung bei jung und alt "Augen auf!", die von den 
deutschen Berufsgenossenschaften herausgegebene "UnfaUvpr
hiitung durch das Bild" und Werbeschriften, wie z.B. "Die Orga
nisation des Rettungswesens in Fabriken und Betrieben" YOIl 

Dr. Ger bis, zur Aufklarung verbreitet. Durch ein Preisaus
schreiben wurde zur Aufdeckung und Abstellung von Unfall
moglichkeiten aufgefordert. Yeranstaltungen der Feuerwehren. 
des Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samariterbundes, der Sport- und 
Jugendverbande leisteten Belehrung in der Ersten Hilfe. Presse. 
Rundfunk und Kino halfen mit. Die DurchfUhrung der Aufkla
rungsarbeiten lag den Bezirks- und Ortsausschiissen ob, denen del' 
Reichsausschul3 £iir H. V. Anregungen zur Verfiigung steUte. Er 
gab auch einen Film und eine Lichtbildserie iiber Hygiene und 
UnfaUverhiitung heraus, die lebhafte Nachfrage fanden. 

Del' Deutsche Yerein gegen den Alkoholismus veran
staltete im April 1929 eine Reichswerbewoche in Stadt- und 
Landgemeinden zur Aufdeckung und Bekampfung der Alkohol
schiiden in Wort, Schrift und Bild, nachdem er im Jahre ZUVOl' 

eine umfangreiche Aufklarungsarbeit insbesondere unter den 
Studenten, den Eisenbahn- und Polizeibeamten ins Werk gesetzt 
hatte, del' "Arztliche Wegweiser" (Berlin) im November 1930 
"Drei Tage del' Gesundheit" mit verschiedenen Vortragen. 
Turn-, Tanz- und Gymnastikiibungen. 

Ein Wort noch iiber die Vorfiihrung von Menschen und Dal'
stelJungen menschlichel' Kl'ankheitszustande bei Ausstellungen 
und Gesundheitswochen. Man ist hier und da geneigt, die zweifellos 
zugkraftigen, abel' doch bisweilen fl'emdal'tigen amerikanischen 
Aufklal'ungsmethoden auch in diesel' Hinsicht getrpulich nachzll-
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ahmen. Wenn in den Schulen dort als Clowns verkleidete Wander
lehrer erscheinen und Gesundheitsregeln hersagen, bevor der 
eigentliche Belehrungsunterricht beginnt, und die Propaganda 
ofters zu gerauschvoU betrieben wird, so mag dies in einem 
Lande, wo man die Reklame zu ubersteigern gewohnt ist, am 
Platze sein und dort nicht beanstandet werden. Wir wollen abel' 
an unserer deutschen Art, diese Dinge zu behandeln, festhalten 
und namentlich beachten, daB die Vorfuhrung von Menschen vor
nehm und wiirdig vor sich geht. Urn die amerikanischen Methoden 
genauer zu studieren, wurde der Geschaftsfiihrer des Reichs
ausschusses fUr hygienische Volksbelehrung in die Vereinigten 
Staaten entsandt. 

Bei Bildern oder plastischen Praparaten von menschlichen 
Krankheiten, die starke Zerstorungen hervorrufen, wie z. B. Krebs 
und Syphilis, bei Erkrankungen der Sexualorgane u. a. ist der 
Eindruck, den sie auf die Laien machen, sorgfaltig abzuwagen. 
Jedenfalls muB man Haufungen vermeiden. Will man, was unter 
Umstanden richtig ist, eine starke Wirkung auf das Publikum 
ausiiben, so beschranke man sich auf ein derartiges Schreckbild. 
DaB man die Fiihrung durch Ausstellungen von Geschlechts
krankheiten fiir die Geschlechter, insbesondere im jugendlichen 
Alter, getrennt vornimmt, ist mit Riicksicht auf das unter allen 
Umstanden zu schonende Schamgefuhl streng innezuhalten. Man 
muB wenigstens in kleineren Ortschaften durch geschickte Anlage 
des Ausganges auch vermeiden, daB die Besucher nach der Besich
tigung sofart wieder mit dem anderen, ihm bekannten Publikum 
in Beruhrung kommen. Uberhaupt aber scheint es mir, daB man 
bei der Volksbelehrung in der Ausstellung von Krankheitserschei
nungen manchmal zu weit geht und ein Verstandnis dafiir bei den 
nicht fachmannischen Besuchern voraussetzt, das wenigstens bei 
der Mehrzahl nicht vorhanden ist. Mit feinen anatomischen und 
anderen Praparaten, die Wunder der Technik sein mogen, wissen 
diese Personen wohl kaum etwas anzufangen. Also immer wieder: 
Nicht zuviel! 

Wie die nichtstandigen Ausstellungen, so konnen auch die 
Gesundheitswachen nur in langeren Zwischenraumen in Er
scheinung treten. Beide sollen Volksmassen fast gewaltsam auf die 
Wichtigkeit und GroBe der Aufgabe hinweisen, hygienische Lehren 
in Fleisch und Blut umzusetzen. In der Hast und Harte unserer Zeit 
ist aber das Gedachtnis stumpf und kurz gewarden. So spricht die 
groBe Menge wohl nur Monate, vielleicht ein Jahr von solchen Er
eignissen, die Gebildeten mogen ein langeres Andenken daran be
wahren, dann aber hat auch bei Ihnen der Alltag das meiste hinab-
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geschlungen. Dnd so gleichen diese Veranstaltungen gegenuber 
einer unabHissigen, allerorts im Elternhause, in den Schulen, im 
werktatigen Leben eifrig betriebenen Kleinarbeit dem Pauken
wirbel in einer flieBenden Melodie. Wenn sich beides auch har· 
monisch erganzt, so ist die Durchdringung des Volkstums nur 
durch eine von klein auf begonnene Erziehung zu erreichen, die 
Verstand, Gemiit und Willen umschmilzt, in hygienische Formen 
gieBt und gesundheitliche Charaktere bildet, die die sittliche Pflicht 
der Verantwortlichkeit gegenuber dem Nachsten und sich selbst 
mit Stolz und Freude uben. 

6. Individuellc hygienische Belehrung. 
Hygienische Erziehung in den Schulen und hygienische Auf

klarung der Erwachsenen griinden sich auf allgemein gehaltene 
Belehrungen. Sie kannen sich nur in weiten Dmrissen bewegen, 
da sie sich an diese Altersklassen im ganzen wenden. Die Lehren 
passen bezuglich der Vorschriften der allgemeinen Hygiene wohl 
fur alt und jung, fur das mannliche und das weibliche Geschlecht. 
Sie be sagen indessen nicht, was fur einen bestimmten Organismus 
das Dienliche ist. Es ist z. B. oft beobachtet worden, daB an sich 
farderliche Leibesubungen (Hanteln, Bergsteigen, Ruderu, Rad
fahren usw.), die nicht etwa iibertrieben wurden, dem einen 
schadeten, dem anderen zutraglich waren. So verschieden zwei 
Karper voneinander sind, so verschieden muBte also auch die 
gesundheitliche Belehrung sein. Weiter kannen die normale Ab
nutzung der Organe, das Uberstehen schwerer Krankheiten, Ent
behrungen, iippige Lebensweise oder andere MiBbrauche denselben 
Karper derart verandern, daB das, was fUr ihn fruher von Vorteil 
war, es heute nicht mehr ist. Immerhin werden die Wege, die wir 
heute gehen und in der Jugenderziehung sogar erst richtig ange
bahnt haben, doch viele Gesunde zu einem frischen und frohen 
Dasein fUhren. Die Weiterentwicklung der gesundheitlichen Volks
belehrung aber wird von der Verallgemeinerung sich voraussicht
lich wieder abwenden und den Einzelnen nach seinem Karper
zustande zu beraten trachten. Sie wurde sich dann der Art der 
persanlichen Gesundheitsbelehrung nahern, die fruhere Genera
tionen, wenn auch nur bevorzugte Kreise, in der bedachtsamen 
Betreuung der Familienmitglieder durch den Hausarzt besaBen. 
Man erinnere sich nur, wie dieser, der jeden einzelnen der Familie 
oft von Geburt an karperlich und geistig genau kannte, bei seinen 
haufigen Besuchen die sachgemaBesten Ratschlage auch den Ge
sunden angedeihen lieB, Berufs- und Lebensberater war. Er vertrat 
in seinem Bereich die vernunftigen Grundsatze einer allerdings 
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nicht sehr vorgeschrittenen Gesundheitswissenschaft und heilte 
nach Moglichkeit auch die Krankheiten. Er wirkte so mehr als 
Hygieniker denn als Arzt. GewiB wohnen beide Seelen auch heute 
noch in der Brust eines jeden praktischen Arztes. Es iiberwiegt 
aber bei ihm weitaus die Tatigkeit als Krankenbehandler, wenn er 
nicht noch nebenbei in der Fiirsorge Belehrungsdienst leistet. 

Anzeichen fiir die angedeutete Umstellung sind vorhanden. 1m 
Fiirsorgedienst treiben bereits Medizinalbeamte und die be
sonderen Fiirsorgearzte und die Schul-, Wohlfahrts- und 
Sportarzte, die oft genug eine Behandlung Kranker nicht aus
iiben durfen, eine Volksbelehrung an jeder einzelnen ihrer Obhut 
iiberwiesenen Person. Ein solches Aufklarungswerk verrichten 
namentlich auch die Fursorgeschwestern bei ihren Familien
besuchen. Personliche hygienische Volksbelehrung leisten auch 
die gemeindlichen Eheberatungsstellenl, die berufen sind, in 
breiten Volksschichten das Gewissen zu scharfen, um das Verant
wortungsgefiihl vor Eingehung einer Ehe und in dieser zu heben 
und das Fortpflanzen gesunden Erbgutes zu sichern. 

Korperzustande zu erkennen vermag nur eine mit Erhebung 
der Vorgeschichte verbundene arztliche Untersuchung, die von 
Zeit zu Zeit wiederholt wird. Nach Gottstein2 ist die periodi
sche arztliche Gesundheitsuntersuchung die Grundlage 
der Gesundheitsforderung. Das haben z. B. diejenigen Personen 
bereits richtig erkannt, die etwa alle Halbjahre ihre Zahne vom 
Zahnarzt prufen lassen, ohne daB sie bereits Beschwerden an ihnen 
empfinden. Hierher gehoren die regelmaBigen Messungen und 
Wagungen von Schulkindern, die sonstigen schularztlichen Unter
suchungen, solche, die von Jugendvprbanden3 an ihrenMitgliedern 
vor dem Eintritt in die Leibesiibungen vorgenommen werden, 
und diejenigen, welche bei den Studenten der Hochschulen meh
rerer deutscher Lander stattfinden. Dazu zahlen auch die perio
dischen arztlichen Priifungen von Eisenbahnbeamten und See
leuten auf Gesicht und Gehor. Das vom ReichsausschuB fiir 

1 1m Jahre 1927 haben sich die im Deutschen Reich damals bestehenden 
etwa 150 Eheberatungsstellen zu einheitlichem Vorgehen in eine freie 
Vereinigung zusammengeschlossen. Die Einrichtung solcher arztlich ge
leiteter Stellen in Gemeinden und Kreisen wurde in PreuJ3en durch den 
ErlaJ3 des Wohlfahrtsministers vom 19. Februar 1926 entsprechend den 
Leitsatzen des Reichsgesundheit3rats vom 26. Februar 1920 sehr gefOrdert. 

2 Gottstein u. Tugendreich: S:nialarztliches Praktikum. Berlin: 
Julius Springer 1918. 

3 Formblatterfiir die schul- und sportarztlichen Untersuch ungen 
sind im Reichsgesundheitsamt ausgs'trbeitet worden. Eine Schul
gesundheitsstatistik auf solcher Grundlage ist fiir die deutschen Orts mit 
schularztlicher Versorgung im Werden begriffen. 
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Krebsbekampfung herausgegebene Merkblatt "Der Kre bs der 
Frauen" rat jeder Frau liber 40 Jahre, sich einmal jahrlich vom 
Arzt untersuchen zu lassen. Der ReichsausschuB fUr H. V. hat im 
Jahre 1931 die EinfUhrung eines Gesundheitspasses empfohlen. 
der fUr das neugeborene Kind beschafft und vom Tage der Ge
burt bis zum Lebensende fortgefiihrt werden solI. In dem PaB 
sind Eintragungen fiir periodische arztliche Untersuchungen vor
gesehen. 

1m Interesse der Volksgesundheit lage es, auch breitere Be
volkerungsschichten, z. B. die der sozialen Versicherung ange
horenden, regelmaBigen arztlichen Untersuchungen zu unterwerfen, 
hei den en der Einzelne belehrt wird, wie er, wahrend er weiter
arbeitet, Kraft und Vlben sich langer erhalten kann. Die Volks
wirtschaft wiirde das Kapital, das infolge ausgedehnterer Arbeits
leistung sich ansammelt, zu nutzen wissen, und die Allgemeinheit 
hatte die groBten Vorteile davon. Konnen die Versicherungs
trager, V:lbensversicherungsanstalten und ahnliche Institute bei 
einer solchen Regelung sich wesentliche Ersparnisse ausrechnen, 
so wird dem Gedanken ein ganz auBerordentlicher Antrieb von 
selbst erwachsen. Die Anwendung auf die Familienversicherung 
ware die nachste Folge. Wenn die Kosten solcher Untersuchungen 
niedrig zu halten sind, so werden auch nichtversicherte Personen 
diese in Anspruch nehmen. 

In Amerika ist man auf dem Wege del' breiten individuellen 
hygienischen Belehrung 1 vdrangegangen. Das Lebensverlange- Gesundheit,-. 

. t' t t' N Y k (L' f E t . I . ). dwn,t der pfl· rungslns I u In ew or I e x enSIon . nstItute mIt vaten I,ebens· 

seinen zahlreichen Filialen in anderen Stiidten fiihrt durch etwa ;:~::f~~~~~:~: 
8000Arzte solche Untersuchungen mit allen wissenschaftlichenHilfs-
mitteln in groBerem Umfange aus. Jedem der Untersuchten wird 
arztlicher Rat erteilt2• Behandelt wird in der Anstalt nicht. Eine 
Zeitschrift und Flugblatter liber verniinftige Lebensweise werden 
herausgegeben. 45 L3bensversicherungsgesellschaften, darunter die 
groBe Metropolitan Life Insurance Company3, groBe In-

1 Neustatter: G:l3lInih3itmnter3uchuugan. Munch. md. Wschr. 
1926, Nr 4. 

2 Fisk u. Crawford: How tel m'!.b the ParieJiic He'lJth EBmiu'!.tbu? 
(Wie verfahrt mm b3i der p3rio:iischeu G3sun:iheitmut3f3uchuug?) The 
Macmilian Co. New York 1927. 

3 Neustatter: Gemudheitliche B3lehruug durch die L3b3:lW21niche
runs' Hyg. Wegweiser, Dresden, Jg. 2, H. 5. Die G33311scll'!.ft, b3i der tiber 
18 Millionen Peraonen (Manner, Frauen, Kinder) veraichert sind, liWt durch 
tiberau, zahlreiche Fiiraorgerinnen uni G3sundheitsagenteu auf Haus
besuchen pera5uliche Unterweisung ert3ilen, wirkt durch Wanderaus
stellungen und Films, dur0h R'tdio, G33undheitshticher, Kalender usw., 
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dustrie- und Handelshauser haben jahrliche Untersuchungen fur 
Versicherte und Angestellte vol'geschrieben, nachdem del' gesund
heitliche Nutzen, die Hebung del' Lebenserwartung und ein bedeu
tender finanzieller Gewinn durch genaue Statistik erkannt war. 
Z. B. ergaben die Berechnungen jener groDen Lebensversicherungs
gesellschaft, daD die Gesamtsterblichkeit del' Versicherten urn 18 % 
llinter del' erfahrungsmaDigen Erwartung zuriickblieb und in ein
zelnen Gefahrdungsklassen die Besserung noch auffiilliger war. Viele 
Leute hatten offen bar aus del' Untersuchung gelernt und den dabei 
gegebenenRat befolgt. Wenn man nun auch wohl das Ergebnis von 
in die Hunderttausende gehenden, im Laufe del' ersten 12 Jahre im 
Lehensverlangerungsinstitut ausgefiihrten Untersuchungen nicht 
ohne weiteres verallgemeinern darf, so spricht doch del' Umstand, 
daB 60% del' Untersuchten als del' iirztlichen Beratung bediirftig 
gefunden wurden, bereits eine beredte Sprache zugunsten del' regel
maDigen Gesundheitsnachpriifung. Noch mehr abel' muB man eine 
801che befiirworten, wenn man erfiihrt, daD von den iibrigen Unter
Oiuchten ein groDerer Teil zwar nicht hehandlungsbediirftig, aher 
auch nicht ganz gesund war, meistens allerdings ohne dies zu 
wissen. Nach einer "Kl'ehswoche", die das Gesundheitsamt des 
Staates ::tiassachusetts U. S. A. abhielt, suchten 16000 Personen 
die .Arzte auf: 14 % hatten Krebs. Es laBt sich ermessen, was hier 
durch }irztlichen Rat bzw. friihzeitige kurze und daher hillige 
arztliche Behandlung gebessert werden kann. 

Nach noch unveroffentlichten Mitteilungen del' Deutschen 
Zentrale fiir Gesundheitsdienst haben sich dies em in del' einen 
odeI' anderen ]'orm erschlossen: Nordamerika mit 82, Deutsch
land mit 25, Kanada mit 18, Schweden mit Hi, Norwegen mit 10, 
Japan mit 9, Hollandisch-Indien mit 6, England mit 4, Finnland, 
Frankreich, Osterreich mit je :3, Schweiz, Tschechoslowakei mit 
je 2, Australien, Belgien, Holland, Polen, Spanien, Italien, Un
garn und Jugoslawien mit je einer Gesellschaft. Die Formen, in 
denen del' Gesundheitsdienst in dies en Landern ausgeiibt wird 
und organisiert ist, sind verschieden1 . 

arbeitet mit den Medizinalbeamten, Arzten und gesundheitsWrdernden 
privaten Organisationen eng zusammen, unterstiitzt den Gesundheitsunter
richt in den Schulen und beteiligt sieh an gesundheitlichen Erhebungen, 
GroBexperimenten und Untersuchungen. Die Sterblichkeit der versicherten 
lndustriearbeiter z. B. auch an Tuberkulose, Typhus, Kinderinfektions
kmnkheiten nahm wesentlieh ab, die Lebenserwartung vermehrte sich . 
. Teder Dollar, der ftir die gesundheitliche Belehrung ausgegeben wird, 
bringt der Gesellsehaft eine Ersparnis von 3 Dollar an Pramien ein. 

1 Neustatter: Die Lebensversicherung als Gesundheitsftirsorgefaktor, 
Blatt des Roten Kreuzes, Februar 1928; ferner Clesundheitsflirsorge der 
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In Deutschland wurde eine periodische Gesundheitsunter
suchung in den Nachkriegsjahren zuerst bei der Betriebskranken
kasse der Kruppwerke in Essen Ieider nur voriibergehend ein
gefiihrt. Spater wurde der Gedanke von den deutschen privaten 
Le bens versicherungsgesellschaften aufgenommen. Bereits 
auf dem Verbandstage von 1926 wurde die Frage dem AusschuD 
zur Erorterung iiberwiesen. 1m Januar 1927 schlossen sich dann 
5 Gesellschaften zu einer "Deutschen Zentrale fiir Gesund
heitsdienst in der Le bensvel'sicherung" zusammen. 1m 
Jahre 1931 gehorten diesel' schon 25 Lebensvel'sicherungsgesell
schaften (daruntel' auch Riickversicherungsgesellschaften) an. 
Von den Mitgliedsgesellschaften hat ein Teil den literal'ischen 
Gesundheitsdienst eingefiihl't; er versorgt die Versicherten (liber 
500000 l'egelmaDig) mit belehrenden Schriften. Ein anderer Teil 
gewahrt das Anrecht auf periodische arztliche Gesundheitsunter
suchungen an liber 200000 Versicherte. Einzelne geben auch 
Operationsbeihilfen in Form von zinslosen Darlehen aus der Ver
sicherungssumme. Ein Teil bietet aIle Arten des Gesundheits
dienstes. Die Absicht ist, unter den Versicherten und damit unter 
den liberhaupt im Erwerbsleben Stehenden den Gedanken von der 
Nlitzlichkeit und Notwendigkeit vorbeugender Gesundheitsarbeit 
zu verbreiten und diese nicht nur durch aufklarendes Wort (Merk
blatter und Schriften), sondern namentlich auch durch freiwillige 
periodische iirztliche Untersuchung und Gesundheitsberatung auf 
Kosten der Gesellschaft zu fOrdern!. Allen Gesellschaften, die in 
Deu tschland arbeiten, wird die Beteiligung offengehalten, 
ReichRbehorden, Wohlfahrtsorganisationen usw. wirken im Bei
rat mit. 

Die Zentrale fiir Gesundheitsdienst wird wissenschaftlich von 
einem auf popularhygienischem Gebiet erfahrenen Arzte geleitet 
und ist Mitglied des Reichsausschusses fiir H. V. Sie hat bereits 
eine rege Tatigkeit, z. B. auch durch Vortrage, Rundfunk und 
Zeitungsartikel, entfaltet. Sie gibt eine illustrierte Vierteljahrs
schrift fiir GesundheitRforderung "Gesundheitsdienst", Mer k blatter 
(iiber Tuberkulose, Unfallverhiitung u. a.) und die Broschiiren 
"Gesunderhaltung im Sommer bzw. im Winter" in groDer Auflage 
hemus, die bei den Versicherten erfreulichen Widerhall gefunden 
haben. Auf der Internationalen Hygieneausstellung in Dresden 
1930/31 fiihrte sie in ihrer Gruppe "Gesundheitsdienst" den lehr
reichen Film "UberlaD es nicht dem Zufall", einen Kalorien
automaten und kiinstlerisch hergeRtellte Dioramen vor, um die 

Lebensversicherung; Assekuranz-Jb. 47, und Die Einstellung der Lebensver
sicherung auf gesundheitsflirsorgerische Ziele. Arch. soz. Hyg. 3, H. 1 (1!)2~). 
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~otwendigkeit der Gesundheitsberatung an den Beschauer un
mittelbar heranzutragen, verteilte Druckschriften wie "Das rich
tige KostmaB" und machte durch theoretische Erklarungen ihre 
Absichten lebendig. 

Zur periodischen Gesundheitsberatung in Deutschland ist mit 
dem Leipziger Wirtschaftlichen Arzteverbande ein Abkommen ge
troffen, wonach seine Mitglieder fUr eine Untersuchung in der 
Ausdehnung, wie sie ein Gutschein vorschreibt (Befund an Herz, 
Lunge, Unterleibsorganen, Reflexen, EiweiB und Zucker), das 
vereinbarte HonoraI' von G Mark erhalten. Da dem Leipziger 
Verbande fast aIle deutschenArzte angehoren, ist die Arz twahl in 
Stadt und Land frei. Die Untersuchung wird allen Lebens
versicherten der betreffenden Gesellschaft von einer gewissen 
Versicherungssumme an gewahrt, die meist 5000 M. (in einem Fall 
8000, in einem anderen 6000, in einem dritten nur 3000 M.) betragt. 
Die Perioden, in denen die Untersuchung erfolgt, sind aIle drei 
Jahre, zum erstenmal mit AbschluB des dritten Jahres nach Ein
gehen der Versicherung, mit dem Hinausgehen der vierten, stets 
vorauszuzahlenden Priimienquittung. Von den Versicherten machen 
im Durchschnitt 28% von dieser Verglinstigung Gebrauch. Die 
niedrigste Beteiligung war etwa 11 %, die hOchste etwa 49% (bei 
der Metropolitan in Amerika etwa 7%). Die Kosten der Unter
fmchung werden von den Versicherungsgesellschaften getra
gen; eine uber den Umfang des Gutscheines hinausgehende Bean
spruchung des Arztes hat del' Untersuchte selbst abzugelten. Nach 
del' arztlichen Untersuchung wird dem Versicherten keinerlei 
Schriftstuck libergeben. Del' dem Arzte vorgelegte Gutschein, 
aus dem sich die Tatsache del' Untersuchung, nicht abel' das 
Ergebnis ersehen liiBt, wird ohne Eintragung, nur unterzeichnet, 
vom Arzt del' Gesellschaft ubersandt. Die Versicherungsgesell
schaften halten diese Art der Ausubung fur wichtig, damit in dem 
Versicherten nicht das GefUhl einer Kontrolle aufkommt. Was 
die Arzte fUr sich aufzeichnen, bleibt den Gesellschaften unbe
kannt, urn das Vertrauensverhaltnis zwischen Arzt und Klienten 
aufrecht zu halten. Einstweilen ist daher auch jede statistische 
Erfassung der Auswirkung del' Gesundheitsuntersuchung und 
-beratung zuruckgestellt worden. Die Feststellungen bleiben also 
vollig geheim. 

Der weit ausgiebigere Gebrauch, der von dieser Einrichtung 
in Deutschland gegenuber den Vereinigten Staaten von Nord
amerika gemacht wird, wird vor allem auf die f l' e i e A I' Z twa hI 
zuruckzufUhren sein. Es laufen bei den Gesellschaften gelegentlich 
immer wieder Briefe ein, in denen ein Versicherter sich fUr den 
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wertvollen Dienst bedankt, den ihm die Gesundheitsberatung ge
leistet hat. Die Agenten finden, daB die Einrichtung eine An
naherung zwischen Versicherten und Gesellschaft zustande bringe. 
Die Erwartung, die man an diesen Gesundheitsdienst knupfte, hat 
sich somit bereits in gewisser Weise erfiillt. Es ware aber zu wiin
schen, daB die Propaganda, die ein Teil der deutschen Lebens
versicherungsgesellschaften und die Deutsche Zentrale theoretisch 
und praktisch hierfiir treiben, nicht nur fur sie selbst von 
hundertprozentigem Erfolg gekrant sein mage, sondern daB von 
hier aus auch die Bildung einer Volksgepflogenheit ausgehe, die 
die periodische gesundheitliche Beratung durch den Arzt in 
weite Bevalkerungsschichten triigt. 

Die Mahnung Neustatters an die praktizierenden Arzte, 
beizeiten auf die kommende Entwicklung Bedacht zu nehmen, ist 
daher sehr berechtigt. In den Vereinigten Staaten von N ord
amerika ist diese Bewegung von der A.rzte-Gesellschaft aufge
griffen worden, die ihren Mitgliedern Gesundheitsberatung in um
fangreichem MaBe empfiehlt und durch Herausgabe von Formu
laren, Anleitungen usw. erleichtert. 

7. Schlullbetrachtung. 
Es kann nicht zweifelhaft sein, daB die auf die Person zuge

sehnittene hygienische Belehrung an sieh der Massenversorgung 
. mit Gesundheitsregeln unbedingt uberlegen und vom volksgesund
heitliehen Standpunkt anzustreben ist, wenn sie sich, dann aber 
magliehst fUr jeden Einzelnen, durehfiihren liiBt. 

Bis dahin miissen wir uns mit der allgemeinen Belehrung in den 
vorgangs gesehilderten Formen zufrieden geben, die immerhin 
einen gewaltigen Umschwung des Unwissens und der Interesse
losigkeit herbeizufiihren vermag. Freilich ist dies ein Miihen von 
langer Dauer, und es werden noeh mane he der Vorkampfer aus 
dem aufreibenden Streite ausseheiden, ehe das Ziel erreicht ist. 
Das zahe Ringen urn die Eroberung des VolksbewuBtseins durch 
die Gesundheitslehre wird aber sehlieBlich doeh von Erfolg gekrant 
sein, zumal wenn die hygienische Individualberatung nebenher
geht, wie sie von den privaten Lebensversicherungsgesellschaften 
fUr das Erwerbsalter eingefUhrt ist und von da sieh weiter aus
breiten durfte. 

In der Erkenntnis des Segens der Gesundheit, im 
Willen, der Segnung teilhaftig zu werden, wandIe, 
deutsches Yolk, zu den ewig jungen Wassern, die dich 
und deine Kinder mit starkem und frohem Leben 
speisen! 
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