
Einfiihrnng. 
Die EnzykIopitdie der Rechts- und Staatswissenschaft ist in erster Linie der studierenden 

Jugend gewidmet. In knappster Form will sie den an den Universititten vorgetragenen Lem
stoff vorfiihren, eine Ubersicht bieten und zum Arbeiten anleiten. Aber sie will dem Studie
renden auch zeigen, daB er eine Kunst und kein Handwerk erlemt; daB "Lemen" hier heiSt: 
die ganze Person einsetzen, nachdenken und an Hand der iiberall angefiihrten Hilfemittel 
weiterdenken, was andere gedacht baben. Vielleicht ist die EnzykIopitdie aber auch dem 
Fertigen willkommen, der aus der Arbeit des Tages heraus einmal wieder das Ganze, wie es 
heute sich darsteUt, iiberscbauen mechte, vielleicht auch dem Nichtfachmann, den Neigung 
oder Beruf an Fragen der Rechts- oder Staatswissenschaften heranfiihren. Beides wenigstens 
ist unser Wunsch. Die Vorarbeiten zu dem Untemehmen, daB zunitchst ala Fortfiihrung von 
Birkmeyers EnzykIopiidie gepIant war, waren bereits im Sommer 1914 abgeschIossen. Der 
Krieg gebot einen Aufschub und seine Folgen steIIten das Zusta.ndekommen zeitweilig iiber
haupt in Frage. Dem Mut der Verlagsbuchhandlung ist es zu danken, daB der AbschIuB ge
lungen ist. Freilich, vieles hat sich auch fiir uns geitndert. So fehIt der Name deesen, der 
1914 mit an die Spitze getreten war und bis zu seinem Tode das Untemehmen betreut hat: 
der Name von Franz von Liszt. Mege es den Herausgebern geIungen sein, daB Werk in seinem 
Geiste fortzufiihren! Die Herausgeber. 
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Vorwort. 

Inhalt, Umfang und Darstellungsweise dieses Buches sind durch den Zusammen
hang bestimmt, in dem es erscheint. Die Enzyklopadie ist in ersteJ: Linie fiir 
Studierende gedacht. Dem mit dem Stoff Vertrauten mochte sie einen Gesamt
iiberblick ermoglichen. Der Nichtfachmann hat vielleicht Gelegenheit zum Ein
dringen in einen neuen Stoff. 

Berlin- Schone berg, 
den 1. Januar 1928. 

Dr. Hans Muthesius. 
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Erstes Kapitel. 

Einleitung. 
§ 1. Grundlegungen. 

I. Staat und Gesellschaft beruhen auf dem Gedanken, daB der einzelne Mensch 
ein selbstandiges, selbstverantwortliches Wesen ist, das sich die Grundlage seiner 
Existenz in Staat und Gesellschaft selbst schafft und erhalt. Dieser Regelfall 
erleidet Ausnahmen: Es gibt Menschen, denen die Selbstandigkeit und die Selbst
verantwortung fehlt. Diese Ausnahmen konnen auf personlichen oder gesellschaft
lichen Ursachen beruhen, sie konnen auch durch besondere Ereignisse herbei
gefiihrt werden. 

Personliche Ursachen sind bei jedem Menschen durch die Natur gegeben: Kind
heit und Alter. Das Kind ist noch nicht selbstandig und selbstverantwortlich, 
das Alter nicht mehr oder nicht mehr in vollem Umfang. . Es konnen auch anor
male personliche Ursachen vorliegen: korperliche oder geistige Gebrechen oder 
Krankheit. Diese Ursachen beseitigen oder schwachen die Selbstandigkeit und 
die Selbstverantwortung. 

Die gesellschaftlichen Ursachen sind mannigfaltig. Schlechte Wirtschaftslage 
mit Arbeitslosigkeit nimmt dem Einzelnen die Gelegenheit zum selbstandigen 
Schaffen. Dauernd ungiinstige Lebensbedingungen lahmen die Selbstverantwort
lichkeit. 

Besondere El'eignisse erschiittern dem Einzelnen die Grundlage seiner Existenz: 
Krieg und Naturkatastrophen. 

Diese wenigen Beispiele zeigen, daB die Gesellschaft dauernd eine Gruppe von 
Menschen aufweist, die die Grundlage ihrer Existenz sich selbst nicht oder nicht 
vollstandig schaffen und erhalten kann. Diesen hilft die Gesellschaft. 

Hilfe ist eine Urbeziehung zwischen Menschen, ohne die menschliche Gesell
schaft nicht vorstellbar ist. Hilfe ist ein Urelement alles menschlichen Zusammen
lebens und eine Grundbedingung ffir den Fortbestand der Menschheit; aber nur 
ein Grundelement neben anderen, die ebenso wie die Hilfe solche Urbeziehungen 
darstellen, z. B. Wettstreit, 'Oberordnung und Unterordnung. Dem Zwecke dieser 
Darstellung entsprechend findet die Beschrankung auf die Hilfe statt. 

Die Hilfe ist eine Beziehung zwischen dem Hilfsbediirftigen und dem Helfenden. 
Der Hilfsbediirftige ist der, dessen Existenz als Glied der Gesellschaft noch nicht 
gesichert oder bedroht ist. Der Helfende ist der, der die Sicherung geben, die Gefahr 
bannen, die Storung beseitigen kann und will. 

II. Die Hilfe ist nach Voraussetzung, Art, MaB und Ziel zu beschreiben; vor 
allem ist die Frage zu beantworten, warum der Helfende dem Hilfsbediirftigen 
Hilfe bringt. Die Antwort auf diese Frage hat jede Zeit, jedes Yolk, jeder Staat, 
jede Schicht, ja jeder Einzelne verschieden gegeben. Die Antwort muB auch ver
schieden lauten, je nachdem man von rein rationaler ZweckmaBigkeit aus die Hilfe 
betrachtet oder die irrationalen Krafte des menschlichen Lebens entscheidend sein 
laSt. Der Ausgangspunkt der Antwort wird aber ffir die Gestaltung der Hilfe so
wohl auf seiten des Helfenden wie auf seiten des Hilfsbediirftigen von ausschlag-
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gebender Bedeutung sein, weil er Voraussetzung, Art, MaB und Ziel der Hilfe 
bestimmt. 

Der Helfende kann seine Hille auf Nachstenliebe, auf das religiose Gebot, auf 
Solidaritatsgefiihl griinden. Der Helfende kann ab\3r auch als Ausgangspunkt das 
Interesse der Gesellschaft, der Raase, des Staates nehmen und die Abwehr schadi
gender Einflfisse des Hilfsbediirftigen auf die andern Glieder der Gesellschaft fordern. 
Beide Begriindungen sind nicht immer streng geschieden. Sie kreuzen sich, erganzen 
sich und greifen ineinander fiber, erhalten aber von der einen oder andern Seite 
die entscheidende Richtung. Sie wandeln sich aber auch in sich. Das religiose 
Gebot unterliegt veranderter Auffassung, ebenso die Nachstenliebe. Die Meinung 
fiber Staat und Gesellschaft, fiber ihre Ziele und Zwecke andert sich, wie sich die 
wirtschaftlichen, sozialen und technischen Verhaltnisse andern. Entsprechend 
andern sich die Begriindungen fiir die Hille und damit Ziel, Voraussetzung und 
MaB der Hilfe. 

Auch die Grundlage derHille, dieHilfsbediirftigkeit, ist kein absoluter, von allen 
zeitlichen,ortlichen und gesellschaftlichen Verhaltnissen, von allen geistigen Kampfen 
und seelischen Veranderungen unabhangiger Zustand. Jede Zeit und jede Gesell
schaft hat ihren Begrif( der Hilfsbediirftigkeit. Wachsende Nachstenliebe sieht neue 
Notstande, ebenso wie wissenschaftlicher Fortschritt. Krankheit ist ein Tatbestand 
der Hilfe, dessen nahere Bestimmung durch die Entwicklung der medizinischen 
Wissenschaft sichtlich beeinfluBt wird. Die technisch-soziale Entwicklung schafft 
selbst neue Tatbestande der Hilfsbediirftigkeit. Auch der scheinbar natiirlichste 
Tatbestand der Hille: die Kindheit, ist Veranderungen zugangig. Die Aussetzung 
schwachlicher Neugeborener bei manchen Volkern zeigt das ebenso wie die gegen
wartigen Erorterungen fiber die Frage, ob das lebensunwerte Leben (z. B. das voll
idiotische Kind) vernichtet oder ob ihm Hille zuteil werden solI. 

Aber auch der Helfende wandelt sich. Es gibt den Samariter - die helfende 
Einzelperson -, es gibt die Samariterorganisation. Hermann nimmt "altes Linnen 
und etwas Essen und Trinken", um es den armen Kriegsvertriebenen zu schenken: 
wir haben die organisierte Flfichtlingsfiirsorge. PESTALOZZI versammelt verlassene 
Kinder um sich: wir haben Kindergarten, Amtsvormundschaften, FUrsorge
erziehungsanstalten. Es helfen der Staat, die Gemeinde, die Kirche, die Behorde, 
die Gemeinschaft, die Genossenschaft, die Gruppe, der Einzelne. Auch hier wirken 
Veranderungen der sittlichen Anschauungen, der wissenschaftIichen Meinungen 
und der wirtschaftlich-sozialen Verhaltnisse ein. Die Familie, seit Jahrtausen
den Tragerin umfassender J ugendhilfe und Altershilfe, beginnt sich zu wandeln. 
Wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung, namentlich in der Stadt, er
schweren ihre Aufgaben so, daB andere Hille daneben tritt: Krippe, Hort, Altersheim. 

Wie es fiir den Tatbestand der Hilfsbedfirftigkeit keinen von zeitlicher, ortIicher 
und gesellschaftlicher Bedingung unabhangigen Begriff gibt, so gibt es auch fUr 
die Entscheidung der Frage, wer als Trager der Hille in Frage kommt, keine abso
luten, unabhangig von Zeit und Ort giiltigen Griinde. 

III. Aus dem Gesagten erhellt, daB Hilfe zwar ein Wesensbestandteil jeder 
Gesellschaft ist, daB aber die Begriindung der Hilfe, der Tatbestand und der Trager 
nicht eindeutig bestimmbar, sondern wandelbar sind. Immer erneute Klarungs
versuche gehen von Einzelnen, von Gruppen, von Verbanden, darunter auch vom 
Staat aus. In dieser Darstellung kommt ihrem Zweck entsprechend vor allem die Stel
lungnahme des Staates in Frage. FUr den Staat erwachst die Pflicht zu der Vberlegung, 
inwieweit er mit seinen Mitteln der Gesetzgebung und der Verwaltung die Hilfe be
einflussen solI. Diese Vberlegung beginnt mit der Erwagung, ob und inwieweit 
fiberhaupt Hille erforderlich ist. Wenn die Notwendigkeit der Hilfe bejaht ist, 
richtet sich die Vberlegung darauf, ob die Hille einer rechtlichen Regelung bedarf 
oder nicht, ob also ein Gesetz fiber die Hilfe erforderlich ist oder ob es Z. B. genfigt, 
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daB einem helfenden Einzelnen oder einer helfenden Organisation Geldmittel zur 
Verfiigung gestellt werden. Wenn die Frage nach der Notwendigkeit der rechtlichen 
Regelung bejaht ist, ist die Frage zu erortern, welcher Trager der Hille zu be
stimmen, was als Ziel und Voraussetzung der Hille zu benennen ist und wie sich 
die nunmehr als offentlich-staatlich gedachte HillsmaBnahme zu andern bereits be
stehenden Hillen verhalten solI. 

Das planmaBige "Oberlegen und das zweckbewuBte, planmaBige Handeln nennen 
wir beim Staate Politik. Den Inbegriff der eben geschilderten "Oberlegungen, die 
sich hieraus ergebende Zielsetzung und Wegebestimmung nennen wir Wohlfahrts
politikl. Wohlfahrtspolitik in diesem Sinne hat es immer gegeben. Sie folgt aus 
der durch die Natur und die gesellschaftlichen Verhaltnisse des Menschen gegebenen 
Tatsache der Hillsbediirftigkeit. Jede Zeit, jedes Volk, jeder Staat hat eine Wohl
fahrtspolitik. Es gebOrt nicht zum Begriff der Wohlfahrtspolitik, daB die Frage, 
inwieweit iiberhaupt Hille erforderlich ist, in weitem Umfange bejaht oder verneint 
wird. Es gebOrt auch nicht zum Begriff der W ohlfahrtspolitik, daB im groBten 
Umfange die gesetzliche Regelung bevorzugt wird. 

W ohlfahrtspolitik ist ein Bestandteil der allgemeinen Staatspolitik. Da sie 
wie jede andere Politik auch schadliche Nebenwirkungen haben kann, ist es haufig 
eine Frage der allgemeinen Staatspolitik, ob eine wohlfahrtspolitische Forderung 
nicht deshalb unerfiillt bleiben muB, weil die schadlichen Nebenwirkungen die Vor
teile der Durchfiihrung der wohlfahrtspolitischen Forderung zu iiberwiegen scheinen2• 

Namentlich taucht gegeniiber den wohlfahrtspolitischen Forderungen immer wieder 
die staatspolitische Sorge auf, ob Selbsthilfe, eigener Wille zur Selbstbehauptung, 
Energie nicht ernstlich gefahrdet sind, wenn die HilfsmaBnahmen weiter ausgedehnt 
werden. 
. Die Abhangigkeit aller W ohlfahrtspolitik von zeitlichen, ortlichen, gesellschaft
lichen Umstanden hat sich im letzten Jahrhundert besonders deutlich gezeigt. Die 
technisch-soziale Entwicklung, insbesondere die Entwicklung der Industrie und 
der GroBstadt, hat einen Tatbestand der Hilfe besonders in den Vordergrund ge
schoben: die gefahrdete Lage der Arbeiterschaft. Die dadurch erforderlichen Er
wagungen, Zielsetzungen und Handlungen fassen wir zusammen unter dem Namen 
Sozialpolitik. Diese Gruppe von HilfsmaBnahmen, deren rechtlicher Niederschlag 
das Arbeitsrecht bildet, hat sich so verselbstandigt, daB viele die Sozialpolitik als 
nicht zur Wohlfahrtspolitik gebOrend bezeichnen und sie ausdriicklich von Wohl
fahrtspolitik getrennt halten wollen. 

FUr den Fall, daB die W ohlfahrtspolitik die N otwendigkeit der gesetzlichen 
Regelung bejaht hat, haben sich, abgesehen von den Mitteln der Sozialpolitik, in 
letzter Zeit vier Methoden der gesetzlichen Hille entwickelt: Versicherung, Ver
sorgung, Schutz und FUrsorge. Davon laBt sich die Versicherung, da sie von der Tat
bestandsbestimmung der Sozialpolitik ausgeht, auch zu den Mitteln der Sozialpolitik 
rechnen, wie denn das Sozialversicherungsrecht auch vielfach zum Arbeitsrecht ge
rechnet wird. 

In dieser Darstellung handelt es sich nun um solche Hilfe, bei der wohlfahrts
politische Erwagungen die gesetzliche Regelung nicht im Wege der Versicherung, 
nicht im Wege der Versorgung, sondern im Wege der Fiirsorge fiir erforderlich ge
halten haben. Danach jst Versicherung, Versorgung, Schutz und FUrsorge von
einander abzugrenzen. 

IV. Versicherung ist diejenige Hilfe, die fiir bestimmte Tatbestande, die nach 
allgemeiner menschlicher Erfahrung Fiirsorgebediirftigkeit begriinden, nach bestimm-

1 Vgl. MAHLING, Die sitt!. Vorauss. d. W.·Pfl. S.15. - WUNDERLICH, FRmDA: Produktivitat, 
S. 347. - SIMON, HELENE, Aufgaben u. Ziele der neuzeitl. W.-Pfl. S. 5. - WOELZ, Aufgaben 
deutBcher Wohlfahrtspolitik. 

2 Vgl. WUNDERLICH, a. a. O. S.352. 
1* 
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ten festgelegten RegeIn Unterstiitzung in Geld oder in natura zur Verfiigung stellt, 
fiir die die Mittel nicht durch die Allgemeinheit, sondem durch die Beteiligten 
selbst aufgebracht werden. Die Versicherung schaltet zunachst in der Hille das 
unmittelbare Verhaltnis des Helfenden zum Hillebediirftigen aus und setzt an Stelle 
des Helfenden einen durch die Beteiligten selbst geschaffenen Trager, der auch von 
den Beteiligten selbst finanziert wird. Auf der Seite der der Hille Bediirftigen 
stehen ganze Gruppen oder Schichten der Bevolkerung, bei denen nach menschlicher 
Erfahrung in gewissen Lebenslagen Fiirsorgebediirftigkeit einzutreten pflegt. Wenn 
diese bestimmte Lebenslage bei dem einzeInen Beteiligten eintritt, erwachst fiir ihn 
gegen den auch aus seinen Beitragen mitgespeisten Trager ein Anspruch auf genau 
formulierte IDlfe, wobei die Formulierung sich nicht nach der individuellen Lage 
dieses einzeInen Fiirsorgebediirftigen, sondem nach gewissen generellen Gesichts
punkten richtet. Die Hille im Wege der Versicherung ist also eine Methode der 
Selbsthilfe durch diejenigen, bei denen der Eintritt einer besonderen Fiirsorge
bediirftigkeit nach menschlicher Erfahrung sicher ist. 

Die Versorgung nimmt bestimmte einzeIne Tatbestande der Fiirsorgebediirftig
keit, die einen besonderen, noch zu erlautemden Charakter haben, und kniipft ihre 
Hille in der Regel in der Form einer laufenden Geldrente an diesen Tatbestand an, 
wobei auch das Moment des direkten IDlfsverhaltnisses ausgeschaltet oder wenigstens 
sehr eingeschrankt wird. Sie kleidet we IDlfe ebenso wie die Versicherung in die 
Form des Rechtsanspruches, kennt aber keine Beitrage der voraussichtlich Fiir
sorgebediirftigen, weil in der Versorgung im Gegensatz zur Versicherung keine 
Bevolkerungsgruppe festgelegt werden kann, bei der das Entstehen der die Versor
gung begriindenden besonderen Fiirsorgebediirftigkeit wahrscheinlich ist. Diese 
besondere Fiirsorgebediirftigkeit muB dadurch entstanden sein, daB der Fiirsorge
bediirftige in irgendeiner Weise fiir die Allgemeinheit Dienste geleistet hat, die 
diese als besonders wertvoll empfindet. Der Hauptfall der Versorgung ist die Hille 
fiir Kriegsbeschadigte und Kriegshinterbliebene. 

Der Schutz will bestimmten Tatbestanden der Fiirsorgebediirftigkeit dadurch 
abhelfen, daB er dem weiteren Entstehen dieser Tatbestande durch Ge- und Verbote 
an dritte Personen vorbeugt, oder daB er durch direkte Ge- oder Verbote bei den
jenigen, bei dem die Fiirsorgebediirftigkeit nach menschlicher Erfahrung unter ge
wissen Voraussetzungen einzutreten pflegt, zu erreichen versucht, daB diese ge
fahrdenden Tatbestande iiberhaupt nicht eintreten. 

Die Fiirsorge aber kennt nicht die Beitrage und den generell festgestellten Tat
bestand der Fiirsorgebediirftigkeit der Versicherung, sie beschrankt sich nicht auf 
die Versorgung, auf die eine ganz besonders geartete, wer Entstehung nach charakte
risierte Fiirsorgebediirftigkeit und auch nicht auf die laufende Geldrente. Sie be
gniigt sich auch nicht wie der Schutz mit Ge- und Verboten an Dritte oder an den 
Fiirsorgebediirftigen selbst, ihre Eigenart beruht vielmehr darin, daB sie dem ein
zeInen Fiirsorgebediirftigen je nach der Besonderheit seiner Lage mit demjenigen 
Mittel hilft, mit dem gerade diesem am besten geholfen werden kann, wobei sie die 
Tendenz hat, das urspriingliche personliche Hilleverhaltnis nach Moglichkeit auf
recht zu erhalten. 

Selbstverstandlich sind bei der Einheit des menschlich-gesellschaftlichen Lebens 
diese Grenzziehungen nur relativ. In der positivrechtlichen Formulierung gehen 
diese Dinge ineinander iiber; aber die grundsatzlichen Unterschiede lassen sich doch 
durchaus festhalten. Sie lassen sich am besten an einem Fall der Fiirsorgebediirftig
keit im einzeInen erlautem. 

Die Wochnerin stellt mit dem Neugeborenen zusammen den Tatbestand einer 
Fiirsorgebediirftigkeit dar, der zunachst auf natiirlichen Tatsachen beruht. Soweit 
die besondere Fiirsorgebediirftigkeit von dem Trager der privatrechtlichen Unter
haltspflicht, der Familie, behoben werden kann, ist eine weitere wohlfahrtspolitische 
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Erorterung des Falles nicht erforderlich. Die Familie kann aber versagen, weil 
sie entweder iiberhaupt nicht vorhanden ist (die uneheliche Mutter), oder weil sie 
nicht in der Lage ist, die erforderlichen Mittel aus eigenen Kraften zu beschaffen 
(die wirtschaftlich hilfsbediirftige Wochnerin). Es kommt hinzu, daB unter den 
heutigen sozialen und wirtschaftlichen Verhaltnissen die Frau im groBten Um. 
fange zur Erwerbsarbeit gezwungen ist, und daB der korperliche Zustand der 
Frau vor der Entbindung zum groBten Teil durch ungiinstige Arbeitsverhaltnisse 
auch ungiinstig beeinfluBt wird (die schutzbediirftige Schwangere und Wochnerin). 
Endlich kommt hinzu, daB schwierige wirtschaftliche und soziale Verhaltnisse die 
Geburtenbewegung haufig ungiinstig beeinflussen und daB im staatlichen Inter· 
esse alle Erleichterungen iiberlegt werden miissen, die eine ungiinstige Geburten. 
bewegung verhindern. Es wird deshalb die planmaBige Wohlfahrtspolitik das 
Mittel des Schutzrechtes einsetzen, urn die erwerbstatige Schwangere und Wochnerin 
vor den ungiinstigen Einfliissen ihrer Erwerbsarbeit nach Moglichkeit zu bewahren. 
Deshalb die bekannten Bestimmungen des Arbeitsrechts iiber Arbeitszeit, Arbeits· 
beschrankung usw. Da erfahrungsgemaB die Einnahmen der Familie vielfach nicht 
hinreichen, urn die mit der Entbindung und dem Wochenbett verbundenen Kosten 
zu tragen, da also erfahrungsgemaB auch in wirtschaftlicher Hinsicht eine Entbin· 
dung eine Fiirsorgebediirftigkeit begriindet, so kann das Mittel des Sozialversiche· 
rungsrechts hier angewandt werden, das ohne Priifung, ob im einzeInen FaIle wirk· 
lich eine besondere Fiirsorgebediirftigkeit eingetreten ist, in der Form der Wochen· 
hilfe oder der Familien·Wochenhilfe in allen Versicherungsfallen Hilfe zuteil werden 
laBt. Endlich kann der Gedanke erwogen werden, ob nicht aus wohlfahrtspolitischen 
Erwagungen heraus allen Wochnerinnen lediglich aus dem Tatbestande der Ent· 
bindung und des Wochenbettes eine Hille aus offentlichen MitteIn zuteil werden 
solI, die die fiir jeden damit verbundenen Lasten erleichtert. So etwa der Gedanke 
einer staatlichen Mutterschaftsversorgung. SchlieBlich aber muB fiir aIle diejenigen 
FaIle, die weder von Versorgung noch von Versicherung ergriffen sind, das Mittel 
der Fiirsorge offen bleiben, das sich nach der Eigenart des Falles richtet. 

Die MaBnahmen der Fiirsorge bilden, insoweit sie gesetzliche Regelung in dem 
Sinne erfahren haben, daB sie als Pflichtleistung offentlicher Korperschaften geIten, 
das hier zu behandeInde Fiirsorgerecht. 

§ 2. Gewinnung des Begriffes Fiirsorgerecht. 
I. Definition. Mit Fiirsorgerecht solI hier eine Gruppe von Rechtsnormen be· 

zeichnet werden, die bestimmte FiirsorgemaBnahmen fiir fiirsorgebediirftige Einzel· 
personen regeIn. Es handelt sich also 

A. um fiirsorgebediirftige Einzelpersonen, 
B. urn bestimmte, d. h. nicht aIle iiberhaupt denkbaren, sondern einzeIne, be· 

stimmte FiirsorgemaBnahmen, 
C. um die gesetzliche Regelung dieser zu B genannten MaBnahmen fiir die 

unter A fallenden Personen. 
Zu A. Nicht entscheidend fiir die ZugehOrigkeit zu dem fiirsorgerechtlichen 

Personenkreis ist: 
1. Das Geschlecht. Dem steht nicht entgegen, daB die Frau aus natiir· 

lichen Griinden (Schwangerschaft, Entbindung, Wochenbett) 1 und sozialen Griin. 
den (Kindererziehung, Haushaltsfiihrung) 2 eine fiirsorgerechtliche Sonderstellung 
einnimmt. 

2. Das Alter. Sowohlderfiirsorgebediirftige Saugling,als dasfiirsorgebediirftige 
Kleinkind, das Schulkind, der Jugendliche und der Erwachsene kommen in Frage. 

1 § 6, 11 RGr. 2 §7 Abs.3 RGr. 
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Das bedeutet nicht, daB das Alter des Fiirsorgebediirftigen fiirsorgerechtlich be
langlos ware. Inhalt und Rechtsfolgen der fiirsorgerechtlichen Leistung hangen in 
vielen Fallen yom Lebensalter des Fiirsorgebediirftigen abo Die MaBnahmen der 
Jugendhilfe enden mit dem 21. Lebensjahr als dem Ende der Minderjahrigkeit. 
Mit dem 14. Lebensjahr endet in der Regel der Pflegekinderschutz. Das 18. Lebens
jahr ist fUr die Durchfiihrung der Fiirsorgeerziehung von Bedeutung. Auf die ein
zelnen Bestimmungen wird an den betreffenden Stellen eingegangen. 

3. Die Staatsangehorigkeit des Landes, in dem die Fiirsorge ge
iibt wird. § 1 UWG. yom 30. 6. 1870 - auch in der Fassung yom 30.5.08 
RGBl. 381 -lautet: Jeder Deutsche ist in jedem Bundesstaat in bezug auf Art und 
MaB der im FaIle der Hilfsbediirftigkeit zu gewahrenden offentlichen Unterstiitzung 
und auf den Erwerb und Verlust des Unterstiitzungswohnsitzes ala Inlander zu be
handeln. Diese Bestimmung war notig, weil das durch Art. 3 Abs. 1 der Verfassung 
des Deutschen Reichs yom 16. 4. 1871 fiir die AngehOrigen aller Bundesstaaten 
begriindete gemeinsame Indigenat nach Abs. 3 Art. 3 nicht fiir das Armenwesen 
galt. Jetzt kommt Art. no Abs. 2 RV. in Frage, wonach jeder Deutsche in jedem 
Lande des Reiches die gleichen Rechte und Pflichten wie die Angehorigen des Lan
des selbst hat. Eine dem § 1 UWG. entsprechende Bestimmung fehlt infolgedessen 
in der RFV. Indessen ist die StaatsangehOrigkeit nicht ganz ohne fiirsorgerechtliche 
Bedeutung. Nach § 12 Abs. 2 RFV. kommt ihr im Rahmen der fiirsorgerechtlichen 
Zustandigkeit fiir aus dem Ausland vertriebene hilfsbediirftige Deutsche oder staat
lose ehemalige Deutsche eine fiir die fiirsorgerechtliche Zustandigkeit wichtige Be
deutung zu1. Fiir die Jugendhilfe ist die Staatsangehorigkeit in bezug auf das Land, 
dessen Jugendamt tatig wird, ohne Bedeutung2• 

Voraussetzung fiir die Zugehorigkeit zu dem fiirsorgerechtlichen Personenkreis 
ist ferner nicht, 

4. daB die fiirsorgebediirftige Einzelperson in einem .Arbeitsverhaltnis steht, 
innerhalb dessen ihre Fiirsorgebediirftigkeit begriindet ist. Hier liegt der Gegensatz 
zum .Arbeitsrecht3 ; 

5. daB der Fiirsorgebediirftige einer bestimmten sozialen Schicht oder Klasse 
angehOrt und daB die Fiirsorgebediirftigkeit durch die ZugehOrigkeit zu dieser Klasse 
begriindet ist. Es liegt kein Widerspruch vor, wenn gewisse Gruppen Fiirsorge
bediirftiger als Gruppe eine besondere fiirsorgerechtliche Bedeutung haben; 

6. daB der Fiirsorgebediirftige zu einem Familienverbande gehOrt. Die Be
ziehungen zwischen Familienrecht und Fiirsorgerecht sind allerdings auBeror
dentlich eng, weil Familienrecht zu einem erheblichen Teil privates Fiirsorge
recht enthalt. 

Vielmehr liegt das entscheidende Merkmal darin, daB die betreffende Einzel
person ala solche fiirsorgebediirftig ist. Fiirsorgebediirftigkeit besteht da, wo ein 
Mangel vorliegt, dessen Beseitigung erforderlich ist. Der Mangel kann auf wirt
schaftlichem Gebiet liegen: die zum Lebensunterhalt notwendigen Mittel sind 
nicht vorhanden; - auf erzieherischem Gebiet: die notwendige Erziehung kann 
nicht gewahrt werden; - auf gesundheitlichem Gebiet: die notwendige Sorge fiir 
die Gesundheit kann nicht geleistet werden. 

Die Trennung in wirtschaftliches, erzieherisches und gesundheitliches Gebiet ist 
rein begrifflich. In der Wirklichkeit gehen diese Gebiete ineinander iiber. Nicht jeder 
Mangel aber begriindet Fiirsorgebediirftigkeit, sondern nur der Mangel, dessen Be
seitigung erforderlich ist; nicht jede Not erzeugt Fiirsorgebediirftigkeit, sondern 

1 Siehe Kap. V. 
2 Der Auslander nimmt eine fiirsorgerechtl. Sonderstellung ein. V gl. FRAUSTADTER-KREUZ

BERGER, Das deutsche Auslii.nderrecht, S. 341. 1m iibrigen vergleiche wegen der Zustandig
keit S.145, wegen der Leistungen S. 69, wegen des auslii.ndischen Kindes S.145. 

3 KAsKEL, Arbeitsrecht, S. 4. 
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nur die Not, die gewendet werden muB. Die Notwendigkeit der Beseitigung des 
Mangels muB gegeben sein: die notwendig~n Mittel zum Lebensunterhalt fehlen, 
die notwendige Erziehung fehlt, die notwendige Sorge fiir die Gesundheit entfallt. 
Dann ist Fiirsorgebediirftigkeit gegeben. Die Bestimmung iiber Umfang und 
Grenzen dieser N otwendigkeit erfordert wohlfahrtspolitische "tlberlegung und ist 
ein wohlfahrtspolitischer EntschluB. Es gehort zum Inhalt des positiven Fiirsorge
rechts, daB der Tatbestand der Fiirsorgebediirftigkeit im einzelnen festgelegt ist. 

Die fiirsorgebediirftigen Einzelpersonen bilden also den Personenkreis, auf den 
sich das Fiirsorgerecht bezieht. 

Zu B.: Die MaBnahmen zur Beseitigung des Mangels konnen von einem Einzelnen 
ausgehen oder von den verschiedensten Gruppierungen: Familie, Gemeinde, Stadt, 
Kirche, Vereine, Genossenschaft, Stiftungen usw. Die MaBnahmen konnen getrof
fen werden auf Grund einer rechtlichen Verpflichtung oder ohne rechtliche Ver
pflichtung. Die rechtliche Verpflichtung kann unmittelbar auf Gesetz beruhen 
oder durch Rechtsgeschaft oder andere Rechtstatbestande begriindet sein. 

Von diesen MaBnahmen zur Beseitigung des Mangels kommt hier, sowohl was 
den Trager, als auch was den Rechtsgrund betrifft, nur ganz Bestimmtes in Frage. 
Rechtliche Trager der hier in Frage kommenden FiirsorgemaBnahmen sind nur offent
lich-rechtliche Korperschaften (wie Staat, Gemeinde, Provinz, Kreis, Sonderver
bande). Von Einzelpersonen, von der Familie, von der Kirche, von Vereinen aus
gehende FiirsorgemaBnahmen gehoren nicht zum Fiirsorgerecht. DaB solche MaB
nahmen fiirsorgerechtliche Bedeutung haben, folgt aus dem Grundsatz der Sub
sidiaritat 1• Rechtsgrundlage fiir die von diesen offentlich-rechtlichen Tragern vor
genommenen MaBnahmen ist die gesetzliche Verpflichtung (Fiirsorgepflicht, J ugend
hilfe). 

Wenn aus der Zahl der iiberhaupt denkbaren FiirsorgemaBnahmen nur eine 
. bestimmte Gruppe im Fiirsorgerecht ihre gesetzliche Regelung findet, namlich die 
PflichtmaBnahmen bestimmter offentlichrechtlicher Korperschaften, dann muB das 
Fiirsorgerecht fiir das VerhaItnis der fiirsorgerechtlichen MaBnahmen zu den nicht
fiirsorgerechtlichen MaBnahmen Grundsatze aufstellen. Diese Grundsatze gehen von 
dem Gesichtspunkt der Subsidiaritat fiirsorgerechtlicher MaBnahmen aus, das heiSt, 
die fiirsorgerechtliche MaBnahme tritt den anderen MaBnahmen gegeniiber aushilfs
weise ein. Nur in der Jugendhilfe ist dieser Grundsatz der Subsidiaritat in be
stimmter Richtung durchbrochen. 

Zu C.: Die gesetzliche Regelung von FiirsorgemaBnahmen fiir fiirsorgebediirf
tige Einzelpersonen muB sich vor allem auf vier Punkte erstrecken: 

1. Die MaBnahmen selbst miissen nach Ziel, Voraussetzung, Inhalt und Rechts
folgen naher bezeichnet werden. 

2. Der Trager der MaBnahme muB festgestellt werden, der das zur Durchfiihrung 
erforderliche Organ zu bilden, die erforderlichen Mittel sowohl finanzieller als auch 
personlicher Art zu beschaffen, die erforderlichen Anweisungen an das Organ zu 
geben hat. 

3. Die rechtlichen Beziehungen zu den von anderen Tragern ausgehenden gesetz
lichen MaBnahmen und den nicht auf Grund gesetzlicher Verpflichtungen erfolgenden 
MaBnahmen miissen festgestellt werden. 

4. Die rechtliche Stellung der fiirsorgebediirftigen Einzelperson, d. h. ihre Rechte 
und Pflichten gegeniiber dem Trager im gesamten Verlauf der FiirsorgemaBnahme 
muB geregelt werden. 

Aus dem Bisherigen ergibt sich: 
Fiirsorgerecht bezeichnet eine Gruppe von Rechtsnormen, die die Verpflichtung 

gewisser offentlich-rechtlicher Korperschaften gegeniiber fiirsorgebediirftigen Ein-

1 Siehe Kapitel IV iiber die fiirsorgerechtliche Rangordnung. 
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zelpersonen FiirsorgemaBnahmen zu ergreiIen, naeh Ziel, Voraussetzung, Inhalt 
und Folgen dieser MaBnahmen regeIn. Fiirsorgereeht behandelt die PfliehtmaB
nahmen offentlieh-reehtlieher Korpersehaften gegeniiber fiirsorgebediirftigen Einzel
personen.' 

Diese Begriffsbestimmung bedarf noeh einiger naherer Erlauterungen. 
Zu A.: Hilfsbediirftige Einzelpersonen. 
1. Der Grundsatz, daB die Fiirsorgebediirftigkeit des EinzeInen den Ausgangs

punkt des Fiirsorgereehts bildet, bedeutet EinzelfallpriiIung, da der Mangel am 
Notwendigen zeitlieh, ortlieh und personlieh versehieden ist, Fiirsorgebediirftig
keit als Grundlage des Fiirsorgereehts also in den Grenzen versehieblieh ist. Aller
dings lehrt die Erfahrung, daB gewisse FaIle von Fiirsorgebediirftigkeit in gleicher 
oder ahnlicher Form haufiger wiederkehren. Die historische Entwicklung in bezug 
auf das Verhalten des Rechtes gegeniiber der Fiirsorgebediirftigkeit geht so, daB im 
Laufe der Zeit die als typisch erkannten FaIle aus der fiirsorgereehtlichen Regelung 
ausgeschieden und anderen rechtlichen Regelungen unterworfen werden. So der 
tJbergang von der Armenfiirsorge zur Sozialversicherung, von der Erwerbslosen
fiirsorge zur Arbeitslosenversicherung, von der Kleinrentnerfiirsorge zur Kleinrent
nerversorgung, von der rein fiirsorgerechtlichen W ochenfiirsorge zu einer versor
gungsahnlichen Wochenfiirsorge. 

2. Aber auch innerhalb der rein fiirsorgerechtlichen Regelung verbleibt die 
Moglichkeit, typischen Fallen gegeniiber typische FiirsorgemaBnahmen zu ent
wickeIn und diesen MaBnahmen eine besondere fiirsorgerechtliche Regelung zu 
geben. Massennotstande, wie sie namentlich der Krieg und die Nachkriegszeit bei 
una mit sich gebracht haben, bringen im Fiirsorgerecht eine Verfliichtigung des 
Begriffs der individuellen Fiirsorgebediirftigkeit. Das fiihrt dann zu versorgungs
ahnlichen MaBnahmen im fiirsorgerechtlichen Gewande. So die Klein- und Sozial
rentnerfiirsorge in den Zeiten der Inflation. 

3. Auch aus anderen tJberlegungen heraus wird die Grundlage der individuellen 
Fiirsorgebediirftigkeit voriibergehend verlassen. Fiir den Erfolg fiirsorgerechtlicher 
MaBnahmen ist die Rechtzeitigkeit ihres Eintretens entscheidend. Die Feststellung 
der Fiirsorgebediirftigkeit des einzeInen Falles erfordert aber Zeit. Diese mit der Fest
stellung notwendigerweise verbundene Zeit kann dazu fiihren, daB der Erfolg 
der erforderlichen MaBnahme vereitelt oder geschwacht wird. Die Erfahrung hat 
nun gezeigt, daB aus gewissen Tatbestanden sich in der Regel Fiirsorgebediirftigkeit 
ergibt und daB nur ausnahmsweise Fiirsorgebediirftigkeit fehlt. Fiir solche FaIle 
entnimmt das Fiirsorgerecht dem Arbeitsrecht und dem Sozialversicherungsrecht 
den Grundsatz, im Interesse des schnellen Einsatzes der FiirsorgemaBnahme Fiir
sorgebediirftigkeit ohne Riicksicht auf die Priifung des einzeInen Falles anzunehmen. 
Beispiele hierfiir sind: die Wochenfiirsorge, die soziale Kriegsbeschadigtenfiirsorge, der 
Pflegekinderschutz, die AmtsvormundschaftI. 1m Gegensatz hierzu stehen: die Fiir
sorge fiir hilfsbedUrftige Minderjahrige, die Schutzaufsicht, die Fiirsorgeerziehung, 
wo die besondere Fiirsorgebediirftigkeit in jedem FaIle besonders festgestellt wird, 
zum Teil sogar nicht einmal durch die Organe des Tragers selbst, sondern wie bei 
Schutzaufsicht und Fiirsorgeerziehung durch von diesem unabhangige Organe, die Ge
richte. Trotz allem aber sind auch diese MaBnahmen fiirsorgerechtlicher Natur. Zu
nachst ist die Fiirsorgebediirftigkeit die Grundlage auch dieser MaBnahmen. Sie ist zwar 
nicht individuell, sondern generell festgestellt, aber nicht durch Zugehorigkeit zu 
einer bestimmten Klasse wie im Arbeitsrecht und Sozialversicherungsrecht, sondern 
durch die besondere Stellung innerhalb der Familie, wie uneheliche Geburt, Pflege
kindsehaft. Wenn dann bei der individuellen PriiIung, die nach Eintritt der 

1 SPANN, Erweiterung der Sozialpolitik durch die Berufsvormundschaft. Archlv f. Boz. 
Wissenschaften und Sozialpolitik 1912. 
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FiirsorgemaBnahme erfolgt, der ausnahmsweise Mangel an Ffusorgebediirftig. 
keit festgestellt wird, so treten ffusorgerechtlich bestimmte Folgen ein: Befreiung 
von der Pflegekinderaufsicht, Ubergabe der Vormundschaft an Einzelvormund. 
DaB es sich urn ffusorgerechtliche MaBnahmen handelt, ergibt sich endlich daraus, 
daB die ffusorgerechtlichen Trager und die ffusorgerechtlichen Organe zustandig 
sind und daB die Folgen der ffusorgerechtlichen MaBnahmen uberall die gleichen 
sind, z. B. Ersatz- und Erstattungspflichten, Einschrankung der elterlichen Gewalt. 

Zu C.: Diese Darstellung des FUrsorgerechts bezieht sich auf die zu einem be
stimmten Zeitpunkte geltenden Rechtsnormen, die die PflichtmaBnahmen offentlich
rechtlicher Korperschaften gegenuber ffusorgebediirftigen Einzelpersonen regeln. 
Bisher sind nun unter dem Begriff des Ffusorgerechts im allgemeinen nur die 
MaBnahmen der Ffusorgepflicht, nicht aber die MaBnahmen der Jugendhilfe ver
standen worden 1. 

Eine nahere Betrachtung zwingt aber dazu, Ffusorgepflicht und Jugendhilfe 
unter dem gemeinschaftlichen Begriff Ffusorgerecht zusammen zu behandeln. 

Das Ziel der MaBnahmen ist einheitlich, wie die naheren Auseinandersetzungen 
zu der Frage des Ziels 2 ergeben. Einheitlich ist die Subsidiaritat der MaBnahmen 
sowohl der Ffusorgepflicht als der Jugendhilfe, und diese Subsidiaritat ist das we
sentliche Merkmal, das beide von allen anderen FfusorgemaBnahmen unterscheidet. 
Einheitlich ist auch die rechtliche Stellung der freien Wohlfahrtspflege, die uberall 
auf dem Gedanken der Selbstandigkeit der freien Wohlfahrtspflege beruht. Reichs
rechtlich zwar nicht gefordert, aber doch gefordert ist die Einheitlichkeit von Trager 
und Organ, wie sie landesffusorgerechtlich in groBem Umfange durchgefuhrt ist. 
Die Einheitlichkeit tritt vor allen Dingen zutage in der ffusorgerechtlichen Leistung 
gegenuber dem ffusorgebediirftigen Minderjahrigen. DaB die Jugendhilfe sich aus
schlieBlich mit den 1VIinderjahrigen befaBt, wahrend die Ffusorgepflicht fur Er
wachsene und Minderjahrige in Frage kommt, ist kein Einwand gegen die Ein
heitlichkeit, sondern nur die Feststellung der Selbstverstandlichkeit, daB gegen
uber der Jugend SondermaBnahmen, die den Sonderbediirfnissen der Jugend ent
sprechen, getroffen werden mussen. Die einheitliche Grundlage bildet der Begriff 
der individuellen Ffusorgebedurftigkeit, wie er in dieser Form nur die Grundlage 
des Ffusorgerechtes, nicht aber die Grundlage der benachbarten Rechtsgebiete, wie 
sich gleich zeigen wird, ist. Die Einheitlichkeit des Ffusorgerechtes kommt mehr 
als im Reichsrecht in einigen Landesffusorgerechten, insbesondere im sachsischen 
Wohlfahrtspflegegesetz, zum Ausdruck. Aber auch Gebilde wie die Satzung ffu 
die Wohlfahrtspflege der Stadt Berlin3 lassen die Einheitlichkeit der fursorge
rechtlichen MaBnahmen klar erkennen. 

Dabei sollen Unterschiede nicht geleugnet werden. In der Ffusorgepflicht uber
wiegen vielfach die Aufgaben der wirtschaftlichen Ffusorge, wahrend bei der Jugend
hilfe die Erziehungsaufgaben voranstehen. Infolgedessen ist die Tragerfrage fur 
die FUrsorgepflicht wichtiger als fur die Jugendhilfe, wahrend bei der Jugendhilfe 
umgekehrt die Organfrage das Entscheidende ist. Die RFV. schenkt deshalb der 
Organfrage weniger Beachtung, wahrend das RJWG. geradezu ein Organbestellungs
gesetz genannt werden kann. 

1 Fiirsorgerecht und Caritas, 1927; HATscREK: Lehrbuch des Verwaltungsrechts, 5. und 
6. Auflage, S. 283. Ebenso JELLINEK: Verwaltungsrecht, S. 515. Vgl. auch KLUMKER: Art. 
Fiirsorgewesen im H. V. B. d. Staatsw. 4. Aufl. IV, S.534. Vergleiche auch den ErlaB des 
Pr. Min. fiir Volkswohlfahrt, betreffend die fiirsorgerechtlichen Beziehungen zum Saargebiet, 
vom 2. August 1926, wo der Begriff "fiirsorgerechtliche Beziehungen" noch· besonders als 
sich lediglich auf die MaBnahmen der Fiirsorgepflicht beziehend im Absatz 8 gedeutet 
wird. Abweichend aber v. WELCK: Sachsisches Fiirsorgerecht: im AnschluB an das Sachs. 
Wohlfahrtspflegegesetz, ebenso MAIER in seinem Beitrag im Handbuch. der sozialen Hygiene 
und Gesundheitsfiirsorge: Recht!. Grundlagen u. Org. der Fiirsorge. 

2 Siehe § 12. 3 Siehe § 11. 
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Wenn die MaBnahmen der Jugendhilfe hier als fiirsorgerechtliche MaBnahmen 
bezeichnet werden, so schlieBt das selbstverstandlich nicht aus, daB die im RJWG. 
gegebenen gesetzlichen Bestimmungen auch in anderen systematischen Zusammen
hangen behandelt werden konnen. Das System eines Jugendrechtes1 in dem Sinne, 
daB aIle auf die Jugend sich beziehenden Vorschriften zusammengefaBt werden 
sollen, kann natiirlich Vorschriften des RJWG. nicht auBer acht lassen, aber 
auch die Bestimmungen der RFV., die sich auf hilfsbediirftige Minderjahrige 
beziehen, wiirden mit zum Jugendrecht gehoren. Auch ein System des Jugend
wohlfahrtsrechtes miiBte die Bestimmungen des RJWG. und die Bestim
mungen der RFV. uber die Fiirsorge fiir hilfsbediirftige Minderjahrige in sich 
aufnehmen, wenn es sinngemaB das Ziel verfolgen wollte, aIle diejenigen Rechts
normen zu erfassen, durch die die besonders gefahrdete Lage der jetzigen Jugend 
verbessert werden solI. Ebenso ist es klar, daB die Bestimmungen uber die Amts
vormundschaft zu einem System des Vormundschaftsrechtes gehoren und daB ein 
System des Familienrechtes heute uberhaupt an den Bestimmungen des RJWG. 
nicht mehr vorbeigehen kann 2. Auch die Vorschriften der RFV. konnen einzeln 
gesehen im anderen Zusammenhang eingruppiert werden. Die Vorschriften uber 
die Krankenhilfe wiirden zu einem Gesundheitsrecht gehoren, die Vorschriften uber 
das fiir.sorgerechtliche Streitverfahren zu einem System des VerwaltungsprozeB
rechtes. 

Es ist aber keine Besonderheit des Fiirsorgerechtes, daB einzelne Teilgebiete 
auch Teilgebiete anderer Rechtsnormengruppen sind. Es gibt, abgesehen von den 
durch die Rechtsentwicklung bestimmten Gruppierungen des biirgerlichen Rechts, 
des Strafrechts, ProzeBrechts, des Kirchenrechts usw. keine logisch notwendige 
Einteilung der Rechtsnormen in absolut feststehende Gruppen. Das Arbeitsgerichts
gesetz z. B. gehort sicher zum Arbeitsrecht. Es gehort aber ebenso zum Gerichts
verfassungsrecht. Erforderlich ist nur, daB, wenn man eine Neugruppierung von 
Rechtsnormen vornimmt, diese Gruppierung sinnvoIl sein muB. Der Sinn der 
Gruppierung "Fiirsorgerecht" liegt darin, daB die hier vereinigten Rechtsnormen 
sich auf PflichtmaBnahmen offentlich-rechtlicher Korperschaften gegenuber einem 
bestimmten Personenkreis beziehen, die allen anderen Fiir.sorgemaBnahmen gegen
uber grundsatzlich subsidiar sind. 

Dabei kann zugegeben werden, daB nicht aIle Einzelbestimmungen des RJWG. 
fiirsorgerechtlicher Natur sind. Das ist aber kein Einwand gegen die Gruppierung 
"Fiirsorgerecht", sondern zeigt nur die bekannte Tatsache an, daB das positive 
Recht sich um die fiir Zwecke der systematischen DarsteIlung geschaffenen Grup
pierungen nicht kiimmert. 

II. Abgrenzungen. Erforderlich ist nunmehr die Abgrenzung der Normen
gruppe "Fiir.sorgerecht" gegenuber anderen Gruppen von Rechtsnormen. 

1. Fursorgerecht und Arbeitsrecht. Auch das Arbeitsrecht bezieht sich 
auf eine bestimmte Gruppe fiirsorgebedurftiger Volksgenossen. Es handelt sich aber 
nicht um fiirsorgebediirftige Einzelpersonen, sondern um die fiirsorgebediirftige 
Schicht der Arbeitnehmer. Die Fiirsorgebediirftigkeit des Arbeitnehmers wird 
vorausgesetzt, ohne daB die Fiirsorgebediirftigkeit des Einzelnen im Sonderfalle 
einer besonderen Priifung unterworfen wird. Eine solche durch die Zugehorig
keit zu einer wirtschaftlich bestimmten Klasse bedingte Voraussetzung kennt 

1 Vgl. z. B. WEYL, Das deutsche Jugendrecht; LAUT, Deutsches Jugendrecht; Dr. GERBER, 
Deutsche Jugendgesetzgebung, FELISOR, Ein deutsches Jugendgesetz; MtiLLER, Entwicklung 
des Jugendrechtes: Erziehung, 2. Jahrg., S.6IOff.; HELENE SIMON in Schmollers Jahrbuch, 
Bd.39, Heft 1, S. 227 ff.; FRIEDLANDER, Grundzuge des Jugendrechtes. Vgl. auch JELLINEK, 
Verwaltungsrecht, S.43. 

2 Vgl. LEHMANN, Familienrecht des BGB. einschl. Jugendfiirsorgerecht, in dem das Recht 
der Jugendhilfe mitbehandelt wird. Ebenso MiTTEIS, Familienrecht, 2. Aufl., in dieser Enzy
klopadie. 
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das Fiirsorgerecht nicht. Es geht vielmehr von der fiir jede einzelne MaBnahme 
festzustellenden individuellen Fiirsorgebediirftigkeit aus. Vielfach sieht man in 
diesem Unterschied auch die Grenze zwischen Sozialpolitik und Wohlfahrtspflege. 
Indessen miissen solche Grenzziehungen bei der Einheit des menschlich-gesellschaft
lichen Lebens immer unvoIlkommen bleiben. Das Recht der Amtsvormundschaft 
fUr das uneheliche Kind z. B. geht aus von der Fiirsorgebediirftigkeit des unehe
lichen Kindes als solchem. Streng fiirsorgerechtlich miiBte also, bevor die Amtsvor
mundschaft eintritt, die Fiirsorgebediirftigkeit des einzelnen Kindes gepriift werden. 
Aus der Erfahrung heraus, die in der Sozialpolitik und demzufolge auch im 
Arbeitsrecht zu der generellen Behandlung der Fiirsorgebediirftigkeit einer ganzen 
Gruppe gefiihrt hat, verlaBt aber hier das Fiirsorgerecht im Interesse der Durch
fiihrung der fiirsorgerechtlichen Gedanken gegeniiber dem unehelichen Kind den 
Grundsatz der Priifung der Fiirsorgebediirftigkeit im Einzelfalle. Es handelt sich 
bei der Amtsvormundschaft urn eine fiirsorgerechtliche MaBnahme, die sozial. 
potitische Methoden mitverwendet. 

2. Fiirsorgerecht und Sozialversicherungsrecht. Auch das Sozial
versicherungsrecht geht von der Fiirsorgebediirftigkeit aus. Das Sozialversicherungs
recht aber ergreift aIle, deren Fiirsorgebediirftigkeit ohne weitere Einzelpriifung als 
gegeben erachtet wird, durch ein bestimmtes offentlich-rechtliches Verhaltnis, Ver
sicherungsverhaltnis genannt. 1m Fiirsorgerecht beginnt das Rechtsverhaltnis erst 
mit dem Eintritt der Fiirsorgebediirftigkeit der Einzelperson bzw. mit dem Tatig
werden des Fiirsorgetragers. Das Sozialversicherungsrecht nimmt die Fiirsorge
bediirftigkeit generell mit dem Beginn des Arbeitsverhaltnisses an. Durch diese Be
zugnahme auf das Arbeitsverhaltnis erhalt das Sozialversicherungsrecht seine be
sondere Stellung zum Arbeitsrecht, zu dem es vielfach gerechnet wird. 

3. Fiirsorgerecht und Versorgungsrecht. Auch das Versorgungsrecht 
geht von der Fiirsorgebediirftigkeit aus, jedoch nur von der an ganz bestimmte 
festgelegte Tatbestande sich anschlieBenden Fiirsorgebediirftigkeit, Z. B. Kriegs
beschadigung. Einen absoluten MaBstab dafiir, welche besonderen FaIle der Fiir
sorgebediirftigkeit dem Versorgungsrecht zu iiberweisen sind, gibt es nicht. Bei
spiel: Die Fiirsorgebediirftigkeit des Kleinrentners wird zur Zeit mit fiirsorgerecht
lichen MaBnahmen bekampft; es schweben Plane, dieser Fiirsorgebediirftigkeit auf 
versorgungsrechtlichem Wege zu begegnen. Das Versorgungsrecht unterscheidet 
sich vom Fiirsorgerecht vor allem dadurch, daB im Versorgungsrecht in der Regel 
subjektive offentlich-rechtliche Anspriiche auf Fiirsorge, und zwar in der Form 
einer laufenden Geldrente festgesetzt werden, wahrend fiir das Fiirsorgerecht weder 
der Rechtsanspruch wesentlich, noch insbesondere die laufende Geldrente das ent
scheidende Hilfsmittel sind. Die Finanzierung der versorgungsrechtlichen MaBnahme 
ist insofern auch besonders geartet, als dem nun einmal eingeraumten Rechts
anspruch unbedingt Geniige getan werden muB, wahrend im Rahmen der rein 
fiirsorgerechtlichen Leistungen eine Beriicksichtigung der finanziellen Lage des 
Tragers immer moglich bleibt 1 • 

4. Schutzrecht und Fiirsorgerecht. Die schutzrechtlichen MaBnahmen 
bestehen in der Regel darin, daB im Interesse des zu Schiitzenden Dritten besondere 
Verpflichtungen auferlegt werden, die entweder in Geboten oder in Verboten be
stehen. IDer liegt der Unterschied darin, daB das Fiirsorgerecht sich zunachst nur 
an den Fiirsorgebediirftigen selbst und an ihn allein wendet und daB erst infolge 
dieser MaBnahme fUr den Fiirsorgebediirftigen selbst Rechtsfolgen auch in bezug 
auf Dritte eintreten konnen. 

III. 1. Einordnung. Das Fiirsorgerecht ist sowohl Reichs- als Landes- als Ver
bandsrecht. 

1 FLEINER, Institutionen des Verwaltungsrechtes, S. 158. 
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Das Reich ist zum ErlaB von fiirsorgerechtlichen Bestimmungen im groBten 
Umfange zustandig. Nach Art. 6 RV. hat es die ausschlieBliche Gesetzgebung tiber 
StaatsangehOrigkeit und Freiztigigkeit, nach Art. 7 die Gesetzgebung tiber das 
Armenwesen, die Wandererfiirsorge, die Bevolkerungspolitik, die Mutterschafts-, 
Sauglings-, Kinder-, Jugendfiirsorge und das Gesundheitswesen, die Fiirsorge fUr 
Kriegsteilnehmer und ihre Hinterbliebenen, und nach Art. 9 hat das Reich ganz 
allgemein, soweit ein Bediirfnis fiir den ErlaB einheitlicher Vorschriften vorhanden 
ist, die Gesetzgebung tiber die Wohlfahrtspflege. Aber auch sonst finden sich in 
der RV., insbesondere im zweiten Hauptteil tiber Grundrechte und Grundpllichten 
der Deutschen, eine ganze Reihe von Bestimmungen, die fiir das Fiirsorgerecht von 
Bedeutung sind. Die hauptsachlichsten fiir das Fiirsorgerecht in Frage kommenden 
Reichsgesetze sind: Die Reichsverordnung tiber die Fiirsorgepllicht vom 13. 2. 24 und 
das Reichsgesetz fiir Jugendwohlfahrt vom 22. 7. 22. 

Da die Durchfiihrung der fiirsorgerechtlichen MaBnahmen Aufgabe der oUent
lichen Verwaltung ist, die Verwaltung aber nach Artikel14 RV. grundsatzlich 
durch die Landesbehorden erfolgt, spielt neben dem Reichsfiirsorgerecht das Landes
ftirsorge:echt eine erhebliche Rolle. Es handelt sich um die mannigfachen Aus
ftihrungsgesetze und sonstigen Ausfiihrungsbestimmungen zu den beiden ge
nannten reichsfiirsorgerechtlichen Hauptgesetzen. Indes findet sich das Landes
fiirsorgerecht nicht nur in diesen Ausfiihrungsbestimmungen, sondern auch in selb
standigen Gesetzen. 

Verbandsrecht bildet in weitem Umfange einen Bestandteil des Fiirsorgerechts. 
Zusammensetzung, Verfassung und Verfahren der fiirsorgerechtlichen Organe, Ge
staltung der fiirsorgerechtlichen Leistung im einzelnen hangt in groBem Umfange 
von dem durch die fiirsorgerechtlichen Verbande geschaffenen Verbandsrecht ab, 
das sich selbstverstandlich im Rahmen nicht nur des Reichsfiirsorge- und Landes
fiirsorgerechts, sondern vor allen Dingen auch im Rahmen des Landesverfassungs
und Landesverwaltungsrechts halten muB. 

2. Das so bestimmte Fiirsorgerecht ist offentliches Recht, da es vor aHem 
rechtliche Beziehungen zwischen dem Staat oder anderen im Staate vorhandenen 
sonstigen offentlich-rechtlichen Korperschaften und dem Biirger regelt, und zwar 
hauptsachlich solche Beziehungen, in denen der Staat usw. als Trager offentlicher 
Gewalt beteiligt ist 1. 

Das Fiirsorgerecht gehort vor aHem zum Verwaltungsrecht, da es die Durch
fiihrung bestimmter offentlicher MaBnahmen durch die offentliche Verwaltung 
regelt. Zwar handelt es sich bei diesen MaBnahmen nicht nur um Austibung von 
Befehls- oder Zwangsgewalt, sondern vor allen Dingen urn Falle, in denen kraft ge
setzlicher Anordnung bestimmten Biirgern Fiirsorge zuteil wird. Aber auch hier 
steht ja zur letzten Durchfiihrung als Ultima ratio der staatliche Zwang bereit 2. 

1m Rahmen des Verwaltungsrechts wurde bisher das Fiirsorgerecht auch im wesent
lichen behandelt. OTTO MAYER in der 3. Auflage seines Deutschen Verwaltungs
rechts behandelt allerdings das Fiirsorgerecht nicht. Nach ihm wiirde tiberhaupt 
das Fiirsorgerecht, soweit es die Schaffung und Organisierung der Trager und der 
Behorde des Fiirsorgerechts behandelt, nicht zum Verwaltungsrecht, sondern zum 
Staatsrecht rechnen 3 • Dagegen behandelt lliTSOHEK das Fiirsorgerecht in seinem 
Abschnitt "Die offentliche Rechte- und Pflichtenverschiebung" 4 zusammen mit 
der Entschadigung3pfiicht nach § 75 der Einleitung zum Allgemeinen Landrecht 
und der Enteignung. 

1 MAYER, OTTO, Deutsches Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bd. I, S. 15. 
2 FLEINER,Institutionen, S.52. 8 Bd. I, S.17. 
4 Lehrbuch des Deutschen und PreuBischen Verwaltungsrechts, 5./6. Auf!. von KURTZIG. 
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3. Fiir das Verwaltungsrecht bejaht OTTO MAYER1 die Frage, ob das Verwaltungs
recht ,.eigenartig genug ist und reicli genug entfaltet ist", um eine besondere Dar
stellung zu verlohnen 2• Aber er stellt diese Frage immerhin. Fiir das Fiirsorgerecht 
ist diese Frage ernstlich zu stellen. 

Gegen eine selbstandige Darstellung des Fiirsorgerechtes wird einzuwenden sein: 
Wenn die Rechtsordnung ein einheitliches Ganzes ist, muB eine theoretisch-wissen
schaftliche Darstellung von einer Einheit ausgehen und darf sich nicht in Spezial
teilungen verlieren. Von diesem Gesichtspunkt aus wird das Fiirsorgerecht in das 
Verwaltungsrecht eingegliedert und dort mitbehandelt. Bei der tTherfiille der posi
tiven Gesetze muB der grundsatzliche Zusammenhang innerhalb der Rechtsordnun
gen unter leitenden Gesichtspunkten besonders gewahrt werden. Quantitatssteige
rung bedeutet auch im Recht Qualitatsverlust. Durch straffes Einordnen kann die
ser Verlust ganz oder teilweise wieder wettgemacht werden. 

Fiir eine selbstandige Darstellung spricht, daB eine vollstandge Behandlung des 
gesamten Fiirsorgerechts im Verwaltungsrecht unmoglich ist, ohne das Zusammen
gehorige auseinanderzureiBen. Die Gesetzgebung ist inzwischen so umfangreich 
geworden, daB rein stofflich eine selbstandige Darstellung moglich ist. Wie die 
Herausarbeitung des Arbeitsrechts an der Weiterbildung der Sozialpolitik mitarbeitet, 
so besteht auch die Moglichkeit, daB die deutliche Heraushebung des Fiirsorgerechts 
an der Weiterentwicklung der Wohlfahrtspflege fordernd mitwirken kann. 

§ 3. Gewinnung des Systems. 
Die Gruppe Rechtsnormen, die hier mit Fiirsorgerecht bezeichnet wird, solI 

eine Darstellung erfahren, die in erster Linie Unterrlchtszwecken dient. Fiir 
die Darstellung kann also nicht die Dreiteilung: Reichsrecht - Landesrecht - Ver
bandsrecht maBgebend sein, da Wiederholungen, tTherschneidungen, Unklarheiten 
unausbleiblich waren. Es kann auch nicht die Zweiteilung: Fiirsorgepflicht -
Jugendhilfe als Grundlage gewahlt werden, da die wichtigsten Begriffe - z. B. Trager, 
Organe, Subsidiaritat - beiden gemeinschaftlich sind. Zur Gewinnung eines syste
matischen tTherblicks miissen leitende Gedanken, grundlegende Bestimmungen 
gesucht und um diese die anderen Bestimmungen gruppiert werden, ohne Riicksicht 
darauf, ob es sich um Reichs-, Landes- oder Verbandsrecht, um Fiirsorgepflicht oder 
Jugendhilfe, um formelles oder materielles um offentliches oder privates Recht 
handelt. 

Fiir dieses Ziel stehen mehrere Wege offen. Man kann mit den Leistungen be
ginnen (materielles Fiirsorgerecht), um den Aufgabenkreis der Fiirsorge zunachst 
festzustellen. Aus dem Aufgabenkreis ergibt sich die Notwendigkeit, Trager und 
Organe zu schaffen, deren Einrichtung dem Aufgabenkreis entsprechen muB (das 
organisatorische Fiirsorgerecht). Die einzelnen Trager und die einzelnen Organe 
miissen mit den einzelnen Fiirsorgefallen rechtlich verkniipft werden (die fiirsorge
rechtliche Zustandigkeit). Endlich muB der besondere Rechtscharakter der Fiir
sorgemaBnahmen, die Subsidiaritat, besprochen werden. Zuletzt ware die fiir
sorgerechtliche Stellung der freien W ohlfahrtspflege zu erortern. 

Es gibt aber auch die Moglichkeit, bei dem systematischen tTherblick iiber das 
Fiirsorgerecht gewissermaBen dem tatsachlichen Hergang der Durchfiihrung der Ge
setze zu folgen. Diese Moglichkeit ist hier gewahlt. 

Zunachst muB die Organisation aufgebaut werden. Die Trager und die Organe 
werden geschildert (zweites Kapitel), hieran kniipft sich die Darstellung der Auf
gaben der Trager und ihrer Orgap.e (drittes Kapitel). Der tThersicht iiber die Auf-

1 VgI.~. B. nooh bei BRAUOHITSOH. PreuJ3. Verw.Ges., 17. Aufl., Bd. IV; STOLZEL, Armen
und Fiirsorgereoht; RIOHTER, Reoht der Jugendwohlfahrt und Fiirsorgeerziehung. 

2 Bd. I, S. 14. 
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gaben muB die Besprechung der Subsidiaritat (viertes Kapitel) folgen, damit der 
besondere Rechtscharakter gerade der fiirsorgerechtlichen Leistungen klar hervor
tritt. Die Zustandigkeit (fiinftes Kapitel) stellt die Verbindung zwischen der 
Organisation und dem einzelnen Fiirsorgefall dar. Mit Riicksicht auf die besondere 
Bedeutung sind in einem weiteren Abschnitt (sechstes Kapitel) die Vorschriften 
iiber die rechtliche Stellung des Fiirsorgesuchenden zusammengefaBt. 1m letzten 
Abschnitt (siebentes Kapitel) wird die fiirsorgerechtliche Stellung der freien Wohl
fahrtspflege behandelt. 

Die beiden letzten Abschnitte iiber die rechtliche Stellung des Fiirsorgesuchen
den und die fiirsorgerechtliche Bedeutung der freien W ohlfahrtspflege konnten 
auch auf die iibrigen Kapitel verteilt werden. Das Mitwirkungs- und Beschwerde
recht der Hilfsbediirftigen konnte im Organisationsrecht, der Erziehungsanspruch 
des Kindes unter den Leistungen (Erfiillung des Erziehungsanspruches als Ziel der 
Jugendhilfe), die Pflichten der Fiirsorgeempfanger mit behandelt werden. Ebenso 
ware es an sich moglich, die Mitarbeit der freien W ohlfahrtspflege an den fiirsorge
rechtlichen Aufgaben im Organisationsrecht und das VerhaItnis ihrer Leistungen zu 
den fiirsorgerechtlichen Leistungen der offentlichen Trager im Abschnitt Subsidiaritat 
zu behandeln. 

Da indes die systematische Betrachtung einer bestimmten Gruppe von Rechts
normen nicht nur Wissen, sondern auch Erkenntnis vermitteln solI, muB bei der Auf
stellung des Planes auch der Gesichtspunkt beriicksichtigt werden, daB die syste
matische Rechtsbetrachtung die wohlfahrtspolitischen Hauptprobleme nicht ver
deckt. Gerade aber die rechtliche Stellung des Fiirsorgebediirftigen tritt in ihrer 
Bedeutung nur dann klar hervor, wenn aIle hierauf beziiglichen Vorschriften im 
Zusammenhang dargestellt werden, wenn sie also nicht aus den verschiedenen Ab
schnitten yom Leser zusammengesucht werden miissen. Dasselbe gilt in bezug auf 
die fiirsorgerechtliche Stellung der freien W ohlfahrtspflege. Eine Verweisung auf 
die verschiedenen Stellen der systematischen "Obersicht untereinander ist notig, 
auch Wiederholungen sind im Interesse der Kiarstellung nicht zu vermeiden. Bei 
dem Aufbau eines systematischen "Oberblicks darf man auch den Gesichtspunkt 
nicht aus dem Auge lassen, daB Zusammengehoriges moglichst zusammen behandelt 
werden soIl; dies notigt an einigen Stellen zu gewissen Durchbrechungen des Sy
stems. Vollstandig lassen sich allerdings die Forderungen der strengen Systematik 
und die Forderungen der praktischen Verwendbarkeit nicht miteinander vereinen. 
1m Zweifelsfalle muBte im Sinne der Enzyklopadie, in deren Rahmen diese Dar
stellung erscheint, fiir die Systematik entschieden werden. 

§ 4. Uberblick iiber die Entstehung des geltenden Fiirsorgerechts. 
Jeder Staat hat fiirsorgereohtliohe Normen unter seinen Reohtssatzen. Eine Gesohiohte 

des Fiirsorgereohts miiBte da beginnen, wo die Reohtsgesohiohte iiberhaupt einsetzt. Der sozial
reohtliohe Charakter der fiirsorgereohtliohen Normen offenbart sioh nun besonders daduroh, 
daB sie in besonderem MaBe nur aus den jeweiligen Grundlagen und Zielsetzungen der WoW
fahrtspolitik heraus verstanden werden k6nnen. Ohne eine Gesohiohte der Wohl£ahrtspolitik 
ist die Gesohiohte des Fiirsorgereohts, sofern sie mehr als eine auBerliohe Aneinanderreihung 
der jeweiligen fiirsorgereohtliohen Gesetze sein solI, also nioht darzu~~ellen. Eine solohe Dar
stellung wiirde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Der folgende Uberbliok behandelt des
halb lediglioh die Entstehung der RVF. (I), des RJWG. (II) und anhangsweise einige 
Sonderfragen (ill). 

I. 1. Das Fiirsorgereoht der Vorkriegszeit bestand vor allem in dem Reiohsgesetz iiber 
den Unterstiitzungswohnsitz vom 6.6.70, zuletzt geltend in der Fassung vom 30.5.081 • 

Als Trager der Hilfe - genannt Armenpflege - waren Ortsarmenverbande und Landarmen
verbande bestimmt, deren Einriohtung dem Landesreoht iiberlassen war. mer die Organe 

1 RGB!. S. 381. In EIsaB-Lothringen seit dem 1. 4. 09 in Kraft, RGB!. 1908, S. 377; in 
Bayern seit dem 1. 1. 16, RGB!. 1913, S. 495. 
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dieser Verbande verordnete das Gesetz nichts. Voraussetzung und Inhalt der Leistungen waren 
reichsrechtlich nur dadurch festgelegt, daB die durch die Armenverbande zu leistende Hille 
fiir Hilfsbediirftige in Frage kam. 1m iibrigen waren die Vorschriften iiber Art und MaB 
der Leistungen den Bundesstaaten iiberlassen. Die Hille war subsidiar; in der Rangordnung 
der Hilfspflichten stand sie an letzter Stelle. Aus Verschiebungen der Rangordnung waren den 
Armenverbanden Erstattungsanspriiche eingeraumt. Die Verteilung der Kosten der Armen
pflege erfolgte nach dem System des Unterstiitzungswohnsitzes. Die Unterstiitzungspflicht 
~!lgeniiber den Hillsbediirftigen traf den Ortsarmenverband des Aufenthalts; die Pflicht zur 
Ubernahme der Kosten aber denjenigen Ortsarmenverband, in dem der Unterstiitzte nach dem 
16. Lebensjahr ein Jahr lang ununterbrochen seinen gewohnlichen Aufenthalt gehabt hatte. 
In einer sehr groBen Zahl von Fallen fiel die Unterstiitzungspflicht und die endgilltige Kosten
tragungspflicht auseinander. Es fand ein umfangreicher Erstattungsverkehr zwischen den 
Armenverbanden statt. Die Beschaffung der erforderlichen Mittel erfolgte durch die Armen
verbande selbst. Die Rechtsstellung des Hillsbediirftigen war charakterisiert durch § 3 Ziff. 3 
des Wahlgesetzes fiir den Reichstag vom 31. 5. 691, wonach fiir die von Armenverbanden 
Unterstiitzten das Wahlrecht verloren ging2, durch die Einschrankung der Freiziigigkeit unter
stiitzter Familien (Ubernahme) und durch die Pflicht zur Zuriickzahlung des Empfangenen. 
Ein Mitwirkungsrecht der Unterstiitzten bei der Durchfiihrung der Armenpflege bestand nicht. 
Die Regelung des Beschwerderechts war den Landern iiberlassen. Die Stellung der freien Wohl
fahrtspflege war reichsrechtlich nicht geregelt3 • 

In den landesrechtlichen Ausfiihrungsgesetzen befanden sich vor allem die Vorschriften 
iiber die Organisation der Armenverbande und iiber das materielle Fiirsorgerecht. Das MaB 
der Leistungen beschrankte sich im allgemeinen auf das Notwendigste. 

2. Diese Regelung war seit vielen Jahren starker Kritik ausgesetzt4. Durch die Entwick
lung des Fiirsorgerechts wahrend des Krieges und der Nachkriegszeit ist diese Kritik zum groBten 
Teil als berechtigt anerkannt. Die Entwicklung ist dadurch charakterisiert, daB sie sich bewuBt 
auBerhalb des UWG. vollzog, indem sie fiir die neu entstehenden Massen der Hille Bediirf
tiger neue Hillstrager schuf, Voraussetzung, Art und MaB der Hille nach neuen Gesichts
punkten bestimmte, die Kostenverteilung abweichend vom Unterstiitzungswohnsitz -Prinzip 
regelte, die Rangordnung teilweise veranderte und die Rechtsstellung der neuen Hillsbediirftigen 
verbesserte s. 1m einzelnen handelt es sich urn folgendes: 

a) Die Familien der nach der Mobilmachung eingezogenen Mannschaften wurden durch 
,die Lieferungsverbande unterstiitzt; die Armenpflege war ihnen gegeniiber im Regelfalle aus
geschlossen 6 • 

b) Die Kriegsbeschadigten und Kriegshinterbliebenen wurden, soweit die Hilfe fiir sie nicht 
versorgungsrechtlich geregelt war 7 , durch die mit "sozialer Fiirsorge" bezeichneten HillsmaB
nahmen erfaBt, durch die Armenpflege ausgeschlossen wurde 8 • Durch die Verordnung vom 
8.2.19 9 wurden die Gemeinden verpflichtet, Fiirsorgestellen als Organe der sozialen Fiirsorge 
fiir Kriegsbeschadigte und Kriegshinterbliebene einzurichten. Die Kosten der Sozialfiirsorge 
trug zu 4/S das Reich, den Rest Lander und Selbstverwaltungskorper je zur Halfte10• Die 
Leistungen waren in den sogenannten Zustandigkeitsgrundsatzen im bewuBten Gegensatz zu 
den armeurechtlichen Leistungen festgelegt11 • In den Beiraten der Fiirsorgestellen war den Orga-

1 BGBl. 145, vgl. auch §§ 33 Ziff. 3 und 84 GVG. in der Fassung vom 22. 3. 24, RGB!. I, 
S.299. 

2 Einschrankung durch das RG. vom 15. 3. 09, RGB!. S. 319, betr. Einwirkung von Armen-
unterstiitzung auf offentliche Rechte. .. 

3 Vg!. GRAFFNER-SIMM, Armenrecht, 1913; die letzte Ubersicht FLEISCHMANN im H.W.B. 
d. Wohlf.-Pflege, Art. Armenwesen, S. 52, mit ausfiihrlicher Literaturangabe, Kommentar zum 
UWG. (WOHLERS-KRECH, herausgegeben von BAATH, zuletzt 15. Auflage). 

4 Umfassende kritische Darstellung in DIEFENBACH, Ein Reichsarmengesetz, 1920. 
5 Die Einschrankungen des Wahlrechts wurden durch die Bestimmungen zur Wahl der 

Nationalversammlung aufgehoben. 
• RG. vom 28. 2. 88 betr. die Unterstiitzung der Familien mobiler Mannschaften. Hierzu 

Kommentar von LIEBRECHT, 3. Auf!. 
7 Insbesondere RVG. vom 12. 5. 20, z. Zt. Fassung vom 22. 12.27, RGBl. I, S. 515. 
8 Soziale Fiirsorge kommt auch in Frage nach dem Altrentnergesetz, Fassung vom 30. 6. 23, 

RGB!. I, S. 542, dem Kriegs-Personenschadengesetz in der Fassung vom 30. 6. 23, RGB!. I, 
S. 545, dem Wehrmachtsversorgungsgesetz in der Fassung vom 19.9.25, RGB!. I, S. 349 und 
dem Besatzungspersonenschadengesetz in der Fassung vom 12.4.27, RGB!. I, S. 103. 

9 RGB!. S. 187. 
10 Gesetz iiber die Kosten der Kriegsbeschadigten- und Kriegshinterbliebenenfiirsorge vom 

8. 5. 20, RGB!. S. 1066. 
11 Die Zustandigkeitsgrundsatze vom 6. 12. 19, Amt!. Nachr. d. RAM. 1919, Heft 11, waren 

vielfach vorbildlich fiir das jetzt geltende materielle Fiirsorgerecht. 
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nisationen der Kriegsbesohadigten und Kriegshinterbliebenen ein weitgehendes Mitwirkungs
reoht gesiohert. 

0) Die infolge der Geldentwertung waohsende Not ergriff Kreise, die bis dahin fiir offent. 
liohe Hille nioht wesentlioh in Betraoht gekommen waren, die Rentenempfanger der Invaliden
undAngestelltenversioherung. Duroh Reiohsgesetz iiber NotstandsmaBnahmen zur Unterstiitzung 
von Rentenempmngern der Invaliden- und Angestelltenversioherung1 wurden die Gemeinden 
ala Trager der neuen Hillspflioht eingesetzt. Das Reioh ersetzte ihnen '/6 der entstandenen Kosten. 
Der UW. wurde nioht angewandt. Ein Mitwirkungsreoht der Beteiligten wurde aufgenommen2• 

d) Duroh das Reiohsgesetz iiber Kleinrentnerfiirsorge yom 4. 2.23 8 wurden fiir dienigen, 
die duroh den Vermogensverfall infolge der Geldentwertung der Hille bediirftig geworden waren, 
weitere HillsmaBnahmen auBerhalb der Armenpflege' gesohaffen. Sie lehnten sioh an die MaB
nahmen fiir die Sozialrentner an. Hillstrager waren die Gemeinden oder Gemeindeverbande. 
Das Reioh erstattete ihnen ebenfalls '/6 der Kosten. 

e) Fiir minderbemittelte Woohnerinnen wurde duroh Reiohsgesetz yom 9. 6. 22 5 eine 
besondere Woohenfiirsorge gesohaffen. Trager war das Reioh, Organe die Versioherungsamter, 
Zahlstellen die Ailgemeinen Ortskrankenkassen. Art und MaB dieser Fiirsorge war der versiohe
rungsreohtliohen Woohenhilfe angepaBt. 

f) Fiir Fliiohtlinge hatte das Reioh die unmittelbare Fiirsorge insbesondere duroh Einriohtung 
von Fliiohtlingslagern iibernommen 6 • 

Danaoh bestand im Jahre 1923 das deutsohe Fiirsorgereoht aus einer Fiille von Reohts
normen, die fiir die infolge der Entwioklung der wirtsohaftliohen Verhaltnisse auf offentliohe 
Hille angewiesenen bediirftigen Teile die Hille versohiedenen Tragern (Armenverbanden, Ge
meinden, Landern, Reioh) und Organen (armenreohtliohe Organe, Fiirsorgestellen, Versiohe
rungsamtern) iibertrug, wobei die Lasten der Armenpflege die Armenverbande allein, die iibrigen 
Lasten im wesentliohen das Reioh allein betrafen. Die mlfe war als Fiirsorge gedaoht - in
dividualisierte Behandlung des Einzelfalles -, wandelte sioh aber namentlioh im Laufe des 
Jahres 1923, insbesondere in der Kleinrentner- und Sozialrentner-Fiirsorge, immer mehr in eine 
versorgungsahnliohe Einriohtung um, die sohlieBlioh nur nooh in der Aussohiittung sioh immer 
mehr steigernder Papiergeldbetrage an die bediirftigen Massen bestand. 

3. Am 8. 12.23 besohloB der Reiohstag das sogenannte Ermaohtigungsgesetz7. Die Reichs
regierung wurde bis zum 15. 2. 24 ermaohtigt, die MaBnahmen zu treffen, die sie im ffinbliok 
auf die Not von Volk und Reioh fiir erforderlioh und dringend eraohtete. Die Ermachtigung 
sollte die Grundlage fiir die Herstellung einer neuen Wahrung geben. Zu den wiohtigsten MaB
nahmen gehOrte die Neuordnung der Ausgabenverteilung zwisohen Reioh, Landern und Ge
meinden. Ein wesentliohes Stiiok hiervon bildet die 3. Steuernotverordnung yom 14.2.248. 
In ihrem § 42 bestimmte diese Verordnung, daB die Aufgaben der Wohlfahrtspflege yom 1. 4.24 
ab den Landern zur selbstandigen Regelung und Erfiillung zu iiberlassen seien. Die Lasten 
der Wohlfahrtspflege sollten naoh MaBgabe einer besonderen Verordnung auf Fiirsorgeverbande 
iibergehen. Die in der Steuernotverordnung angekiindigte Verordnung ist die Verordnung iiber 
die Fiirsorgepflioht 9 • Diese Verordnung ist finanzpolitisoher Natur, sofern sie die Lasten der 
Wohlfahrtspflege dem Reiohe abnimmt und besondere Trager - die Fiirsorgeverbande - fiir 
diese Lasten sohafft. Sie ist insbesondere wohlfahrtspolitisoher Natur. Sie sohafft einheitliche 
Trager fiir alle reiohsfiirsorgereohtliohen Hilfspfliohten und benennt das einheitliohe Organ 
(die Fiirsorgestellen). Sie vereinheitlioht Voraussetzung, Art und MaB der Leistungen (duroh 
die Reiohsgrundsatze). Die Subsidiaritat der offentliohen Fiirsorge wird grundsatzlioh fest· 
gelegt. Die Kostenverteilung auf die Fiirsorgeverbande wird unter Zugrundelegung des ge
wohnliohen Aufenthaltsortes einheitlioh geregelt. Die Stellung der freien W ohlfahrtspflege wird 
zum ersten Male fiirsorgereohtlioh geordnet. 

4. Die Aufzahlungen der Wohlfahrtspflegeaufgaben im § 42 der Steuernotverordnung und 
im § 1 RFV. stimmen nioht iiberein: 

a) Die Fliiohtlingsfiirsorge wird im § 1 RFV. nioht besonders genannt. Die Erwahnung 
im § 42 hat die Bedeutung, daB das Reioh yom 1. 4. 24 ab seine Leistungen auf diesem Gebiete 
eingestellt hat. Die Niohterwahnung im § 1 RFV. besagt, daB der hilfsbediirftige Fliiohtling 
als ffilfsbediirftiger yom Fiirsorgeverband zu unterstiitzen ist, daB seine Eigenschaft als Fliicht-

1 Zuletzt geltend in der Fassung der Bekanntmaohung yom 29.7.22, RGBI. I, S.675. 
2 Vgl. Kap. VI. 
a RGBI. I, S. 104. Hierzu Riohtlinien fiir die Kleinrentnerfiirsorge v. 9. 5. 23, RGBI. I, 

S.289. PICK in Fiirsorge 1924, S. 7, 19. 
, V gl. § 10 des Kleinrentnerfiirsorgegesetzes, wonach die Kleinrentnerfiirsorge nioht als 

Unterstiitzung im Sinne des UWG. gilt. 
5 RGBI. I, S. 502. merzu Verordnung iiber Woohenfiirsorge yom 18. 8. 23, RGBI. I, S. 816. 
6 Vgl. Kap. V. 7 RGBI. I, S. 1179. 8 RGBI. I, S.47ff. 
9 Verordnung iiber die Fiirsorgepflioht yom 13.2.24, RGBI. I, S. 100. Sie stammt yom 

13.2., wahrend die Steuernotverordnung das Datum des 14.2. tragt. Vgl. BAATH, S.44. 
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ling fiirsorgerechtlich nur insoweit noch von Bedeutung ist, als das neue Fiirsorgerecht selbst 
besondere Vorschriften enthiHt 1. 

b) Die Leistungen nach dem Tumultschii.dengesetz 2 werden im § 1 RFV. gleichfalls nicht 
genannt. Durch besondere gesetzliche Regelungen sind diese Leistungen den Landern und 
Gemeinden auferlegt3. 

c) Die Armenfiirsorge ist im § 42 nicht erwahnt, dagegen in Absatz 2 § 1 RFV. ausdriicklich 
als Aufgabe der Fiirsorgeverbande bezeichnet. Da die Lasten der Armenpflege nicht yom Reich 
getragen wurden, bestand fiir die Steuernotverordnung keine Veranlassung zur Erwahnung. 
Der Gedanke der Vereinheitlichung aller reichsfiirsorgerechtlichen Pflichtfiirsorgeaufgaben 
fiihrte dazu, das Unterstiitzungswohnsitzgesetz aufzuheben (§ 29 RFV.) und die Armenpflege 
in die Neuordnung des Fiirsorgerechts einzubeziehen. 

d) Die Fiirsorge fiir Schwerbeschadigte und Schwererwerbsbeschrankte durch Arbeits
beschaffung ist im § 42 nicht genannt, weil auch hier das Reich keine Kosten zu leisten hatte. 
Diese Fiirsorge beruht auf dem RG. iiber die Beschaftigung Schwerbeschii.digter in der Fassung 
yom 12. 1. 23 4 und ist im wesentlichen arbeitsrechtlicher Natur 5• Die Erwahnung im § 1 
RFV. ermoglicht dem Landesfiirsorgerecht, die Funktionen der Hauptfiirsorgestellen den Landes
fiirsorgeverbanden zu iibertragen. 

II. 1. Wahrend die RFV. den gewaltsamen AbschluB einer in die Inflationswirren fallenden 
Entwicklung brachte, ist das RJWG. nach langen, miihevollen parlamentarischen Beratungen 
wahrend schwieriger wirtschaftlicher und politischer Verhaltnisse zustande gekommen. Am 
15.3.21 legte die Reichsregierung dem Reichstag den Entwurf eines RJWG. vor6. Die Aus
schuBberatungen dauerten yom 15.4.21 bis 1. 2. 227. Das Gesetz stammt yom 9. 7.228. 
Als Tag des Inkrafttretens war der 1. 4. 24 vorgesehen. Die Ereignisse und Verhaltnisse, die 
zum EriaB der RFV. gefiihrt hatten, fiihrten zu der Verordnung iiber das Inkrafttreten des 
RJWG. yom 14.2.24 9, die eine Einschrankung des Gesetzes bezweckte lO • Die RFV. brachte 
die Vereinigung von Aufgaben der offentlichen Fiirsorge auf einen neuen Trager unter einheit
lichen Gesichtspunkten. Das RJWG. bezweckte ebenfalls die Vereinigung einer groBen Rerne 
von Aufgaben der Jugendwohlfahrtspflege in der Hand eines neuen Organs, des Jugendamts, 
unter dem Gesichtspunkt der Erziehung, der seinen grundsatzlichen Ausdruck in dem Erzie
hungsanspruch des Kindes (§ 1) fand. 

2. Es handelt sich vor allem um folgende Aufgaben: 
a) Bis zum RJWG. faBte das Recht die Pflege fremder Kinder als ein Gewerbe auf. Nach 

.§ 6 der Gewerbeordnung galt der Grundsatz der Gewerbefreiheit fiir dieses Gewerbe nicht ll• 

Polizeiverordnungen regelten infolgedessen Konzessionierung und Aufsich~ von Pflegestellen 12. 
Konzessionierungs- und Aufsichtsbehorde war die Polizeibehorde. Der Ubergang des ganzen 
Gebietes des Pflegekinderwesens auf das Jugendamt war im Interesse der planmaBigen Jugend
hilie erforderlich. Der groBte Teil der Pflegekinder sind uneheliche Kinder, die der Amtsvormund
schaft unterstehen. Zur Durchfiihrung eines padagogisch eingestellten Pflegekinderschutzes 
kommt nur eine Erziehungsbehorde, d. h. das Jugendamt, in Frage. 

b) Die Einzelvormundschaft des BGB. hatte seit langem an vielen Punkten versagt, vor 
aHem dem unehelichen Kinde gegeniiber13. Neben der Einzelvormundschaft hatte sich eine 
Reihe von Gebilden entwickelt, deren Sinn darin bestand, besonders fiirsorgebediirftigen Miindeln 
geeignete SteHen oder Personen als Vormiinder zu verschaffen. Das Reichsrecht verhielt sich, 
wie Art. 136 EG. BGB. zeigt, diesen Gebilden gegeniiber zuriickhaltend. Danach war dem 
Landesrecht die Beibehaltung oder Schaffung von Anstaltsvormundschaften und Beamten
vormundschaften ermoglicht. Diesen Vormundschaften konnten gewisse Privilegien verliehen 
werden: Vorrang vor den nach § 1776 BGB. berufenen Personen und Befreiungen, wie sie nach 

1 Vgl. § 12 RFV. iiber die fiirsorgerechtliche Zustandigkeit. Siehe Kap. V. 
2 Gesetz iiber die durch innere Ursachen verursachten Schaden yom 12. 5. 20, RGBI. S. 941 

in der Fassung der Verordnung yom 8. 1. 24, RGBI. I, S.23. 
3 Vgl. LIEBRECHT in Pro VBl. 45, S.283. 
4 RGBI. I, S. 57, zur Zeit geltend in der Fassung yom 8. 7. 26, RGBI. I, S. 398; vgl. RICHTER, 

Z. f. H. 31, Sp. 409. 
5 Vgl. KAsKEL, Arbeitsrecht, S.67. 
6 Drucks. Nr. 1666, Wahlper. 1920/21, vgl. FRIEDEBERG-POLLIGKEIT, Einleitung, S.2ff. 

Weitere Literaturangaben S.9. 
7 Bericht des Ausschusses RT.-Drucks. Nr.3959. 
8 RGBI. I, S. 633. 9 RGBI. I, S. 110. 

10 Siehe unten S. 41. 
11 Nov. zur Gew.Ord. v. 23. 7. 79, RGBI. I, S.267. 
12 Vgl. GRABOWSKY, Pro Verw.Bl. 28, S.233. 
13 Vgl. aus der umfangreichen Literatur jetzt vor allem KLUMKER, Der Unehelichen Schutz 

im Deutschen Reich. Ein Beitrag zur Geschichte des Berufsvormundschaftswesens, mit vielen 
weiteren Literaturangaben. Arch. f. Soz. Wissensch. und Soz. Pol., Bd. 55, Heft 1, S. 156. 

Muthesins, Fiirsorgerecht. 2 
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§ 1852 BGB. zulassig sind. Die Rechtsform der Einzelvormundschaft benutzten die sogenannten 
Sammelvormundschaften. Fiir eine groBe Zahl - insbesondere unehelicher - Kinder wurde 
eine PersOnlichkeit ais Einzelvormund bestellt, die mit Hille beruflicher und ehrenamtlicher 
Krafte die Vormundschaften fiihrte. Es ist KLUMKERS Verdienstl, daB die Fragen der Berufs
vormundschaft theoretisch und praktisch so weit geklart waren, daB die Amtsvormundschaft 
des Jugendamts als Kernstiick des RJWG. entstehen konnte. 

c) Aus dem Gesichtspunkt der Aufgabenvereinigung wurde das Jugendamt zum Gemeinde· 
Waisenrat erklart (§42) und dariiber hinaus zum Vormundschaftsgericht in eine arbeitsgemein. 
schaftsahnliche Beziehung gebracht (§ 43). Seine Sachkunde solI auch der Einzelvormundschaft 
zugute kommen (§ 45). 

d) Dem gefahrdeten und verwahrlosten Kinde gegeniiber waren bis zum EriaB des RJWG. 
zwei Arten von HilfsmaBnahmen entwickelt: die Fiirsorgeerziehung in einer groBen Reihe von 
Landesgesetzen und im StrGB. (§§ 55, 56), die Schutzaufsicht im wesentlichen im Verwaltungs
w,,!ge. Wahrend die ersten Entwiirfe des R.J.WG. an diesen HilfsmaBnahmen zunachst vorbei
gegangen waren, drang schlieBlich doch die Uberzeugung durch, daB auch sie einer einheitlichen 
reichsrechtlichen Regelung bediirften und den Jugendwohlfahrtsbehorden, insbesondere auch 
dem Jugendamt, eine entscheidende Mitwirkungsmoglichkeit gegeben werden miiJ3te. Die 
Schutzll;ufsicht erfuhr damit zum ersten Male eine umfassende, gesetzliche Regelung 2. 

e) mer diese, an besondere Rechtsentwicklungen sich anschlieBende Einzelaufgaben hinaus 
fiihrte der Grundsatz der Aufgabenvereinigung zu den in §§ 3 und 4 genannten weiteren Be
stimmungen. 

f) Einer besonderen Erwahnung bedarf die Fiirsorge fiir hilfsbediirftige Minderjahrige. Das 
Armenrecht des UWG. kannte eine fiirsorgerechtliche Sonderstellung dieser Gruppe nicht 3 • 

Das RJWG. hatte in seinem Abschnitt V versucht, eine Sonderstellung dadurch herbeizufiihren, 
daB es als Trager dieses Fiirsorgezweiges an die Stelle der Armenverbande die Trager des Ju
gendamts setzte, als Aufgabe der Fiirsorge ausdriicklich Erziehung bezeichnete und die Zu
standigkeit abweichend yom UWG. regelte. Die RFV. verhinderte jedoch das Inkrafttreten 
dieser Bestimmungen, indem sie die Fiirsorge fiir hilfsbediirftige Minderjahrige den Fiirsorge
verbanden iibertrug. 

III. 1. Die RFV. und das RJWG. bediirfen nach vielen Richtungen hin der landesfiirsorge
rechtlichen Erganzung. Als einziges Land hat Sachsen ein gemeinschaftliches Ausfiihrungsgesetz 
in seinem Wohlfahrtspflegegesetz yom 28.3.25 geschaffen 4• Das Landesfiirsorgerecht kniipft 
an die besondere Iandesfiirsorgerechtliche Entwicklung bis zum 31. 3. 2~ an und nimmt als 
Grundlage aller organisatorischen Vorschriften das jeweilige Landesverfassungs- und Landes
verwaltungsrecht. Es zeigt infoigedessen in den einzeInen Landern mannigfache Abweichungen 
voneinander. Die Entwic!dung des Landesfiirsorgerechts ist noch nicht abgeschlosseno• 

2. Die Regelung des Ubergangs yom alten ins neue Recht hat das RJWG. den Landern 
iiberlassen 6. Die RFV. hat im § 66 selbst eine Regelung getroffen, die von dem Bestreben dik
tiert war, den Ubergang namentlich fiir die Veranderung der fiirsorgerechtlichen Zustandigkeit 
besonders einfach zu gestalten. Der Versuch ist nicht ganz gegliickt 7 • 

3. Durch RG. yom 27.2.26 8 ist die Reichsregierung ermachtigt worden, die fiirsorgerecht
lichen Beziehungen 9 zum Saargebiet zu regeIn. Seit dem 1. 5. 26 gilt infolge der Verordnung 
yom 17. 7. 26 10 eine Abrede zwischen der Reichsregierung und der Regierungskommission des 
Saargebietes 11. 

1 Griindung des Archivs deutscher Berufsvormiinder in Frankfurt a. M. 
2 Vgl. aber Jugendgerichtsgesetz yom 16.2.23, § 7 Ziff.5, § 12 Abs.2. 
3 Vgl. DIEFENBACH, Reichsarmengesetz, S.320. 
4 Sachs. Ges.Bl. S. 55, vgl. unten § 11. 
o Von einer Aufzahlung der einzeInen landesfiirsorgerechtlichen Gesetze und Verordnungen 

ist abgesehen. Das Wiirttembergische Ausf.Ges. zum RJWG. konnte nicht mehr beriicksichtigt 
werden. Die Texte der Ausfiihrnngsbestimmungen zur RFV. z. B. bei DUNNER, S. 82, Nach
trag yom Mai 1921, S. 8; GOGLER, Handworterbuch; BOLZAU, S. 107; SANDRE, S. 164; BAATH, 
S. 330; vgl. die Ubersicht von SCHULTE-HoLTHAUSEN, RABl. 1925, S. 743; zum RJWG. bei 
FICHTL, S. 152; GoEZE, S. 121, zum Teil auch bei WEYL, S.112. 

6 Art. 7 EG. Von dem Vorbehalt, selbst solche Vorschriften zu erlassen, hat das Reich keinen 
Gebrauch gemacht. 

7 VgI. RUPPERT, Soz. Prax. 33, Spalte 284 u. 306; POLLIGKEIT in der Vorrede zu SUNJ,>ER, 
Zustandigkeit. Von einer Eriirterung der iibergangsrechtlichen Frage ist wegen ihrer nur vor-
iibergehenden Bedeutung abgesehen. ' 

8 RGBl. I, S. 149. ' 
9 mer die Bedeutung dieses Ausdrucks vgl. oben S.9, Anm. 1. 

10 RGBl. I, S. 414. 
11 mer die Entwicklung vgl. den ErlaB des Pr. Min. f. Volks-W. vom 2. 8. 26, BAATH, S. 37. 
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Zweites Kapitel. 

Die fiirsorgerechtlichen Trager und Organe. 
Die fiirsorgerechtlichen Trager und die fiirsorgerechtlichen Organe zu bestimmen, 

ist eine Aufgabe, die auf der einen Seite die besonderen fiirsorgerechtlichen Zwecke, 
auf der anderen Seite die Tatsache beriicksichtigen muB, daB es sich um Leistungen 
der offentlichen Verwaltungen handelt und daB die fiirsorgerechtliche Leistung mit 
den iibrigen Leistungen der offentlichen Verwaltung in Verbindung gebracht, daB 
also die Organisation der Trager in die Verwaltun ~sorganisation der Lander einge
baut werden muB. Gerade unter deutschen Verhii.ltnissen ist dies eine besonders 
schwierige Aufgabe, weil die Verwaltung im Deutschen Reich im wesentlichen in 
der Hand der Lander liegt - Art. 14 RV. - und die Organisation der Verwal
tung in den einzelnen Landern nicht nur dem N amen, sondern auch dem Wesen nach 
verschieden aufgebaut ist. Das Reichsrecht kann also die Trager- und Organfrage 
nicht allein nach dem Gesichtspunkt der fiirsorgerechtlichen ZweckmaBigkeit IOsen, 
es muB auf die Landerorganisation Riicksicht nehmen!. 

Die Darstellung behandelt zunachst die Trager der Fiirsorgepflicht und ihre 
Organe (§§ 5 bis 7), dann die Trager der Jugendhilfe und ihre Organe, die Jugend
wohlfahrtsbehOrden (§§ 8 u. 9); die Frage der Aufsicht iiber Trager und Organe 
(§ 10). § 11 gibt einen zusammenfassenden Riickblick. 

I. Fiirsorgepfiicht. 
Das Reichsrecht (§ 2 RFV.) nennt die Trager der Fiirsorgepflicht Fiirsorgever

bande. Die Bezeichnung Armenverbande war abzulehnen, da der Rechtsbegriff 
der Armenpflege oder Armenfiirsorge beseitigt werden sollte und die Aufgaben 
der neuen Trager weit iiber den Bereich der friiheren Armenfiirsorge hinausgehen. 
Die Bezeichnung Fiirsorgeverband findet sich zum ersten Male in der bereits er
wahnten 3. Steuernotverordnung, wo es Abs. 3 heillt: "Mit der tThernahme der Auf
gaben der Wohlfahrtspflege gehen ihre Lasten auf die nach MaBgabe einer be
sonderen Verordnung zu bildenden Fiirsorgeverbande iiber." 

§ 5. Die zwei Arten Fiirsorgeverbande. 
Das Reichsrecht kennt zwei Arten von Fiirsorgeverbanden (§ 1 Abs. 1 RFV.), die 

Landesfiirsorgeverbande und die Bezirksfiirsorgeverbande. Die aus dem Armenrecht 
her bekannte TeiIung der Fiirsorgeverbande ist damit aufrecht erhalten. 

A. Die Landesfiirsorgeverbiinde. 

Das Land bestimmt, wer Landesfiirsorgeverband ist: 
I. Das Land. Das Land kann sich selbst als Landesfiirsorgeverband bestimmen. 

Damit iibernimmt es die den Landesfiirsorgeverbanden reichsrechtlich oder landes
rechtlich auferlegten Aufgaben zur ErfiilIung, wahrend das Land, das nicht selbst 
Landesfiirsorgeverband ist, lediglich die fiirsorgerechtliche Verpflichtung hat, die Er
fiillungsverbande zu schaffen und zu beaufsichtigen. Von der Moglichkeit, sich 
selbst ala Landesfiirsorgeverband zu bestimmen, haben Sachsen (§ 6), Thiiringen 
(§ 1), Hessen (Art. 1), die Hansestadte 2, Mecklenburg-Schwerin (§ 2), Braun
schweig (§ 1), Schaumburg-Lippe (§ 1) und Waldeck (§ 1) Gebrauch gemacht. 

II. Mehrere Landesfiirsorgeverbiinde. Das Land kann auch mehrere Landes
fiirsorgeverbande oder Zweigverbande solcher biIden. Eine Mehrzahl von Landes-

1 VgI. BOLliu in Fiirsorgerecht und Caritas, S.74. 
2 Hamburg (§ 1), Bremen (§ 1), Lubeck (§ 4). 

2* 
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fiirsorgeverbanden hat vor allen Dingen PreuBen gebildet. In PreuBen sind nach 
§ 1 der PreuB. A V. yom 17. 4. 24 grundsatzlich die Provinzialverbande Landes
fiirsorgeverbande. In Oldenburg sind mit Riicksicht auf das zersplittert liegende 
Landesgebiet ebenfalls mehrere Landesfiirsorgeverbande gebildet: im Landesteil 
Oldenburg der Landesteil, in den Landesteilen Liibeck und Birkenfeld die Landes
verbande (§ 1). 

ID. Besondere Landesfiirsorgeverbinde. Das Land kann auch einen besonderen 
Landesfiirsorgeverband schaffen. Wiirttemberg bildet seinenLandesfiirsorgeverband 
aus den Amtskorperschaften des Landes; auch die Stadtgemeinde Stuttgart gilt 
in diesem Sinne als Amtskorperschaftl . .AhnIich hat Anhalt den Landesfiirsorge
verband Anhalt, als aus der Gesamtheit der anhaltischen Bezirksfiirsorgeverbande 
bestehend, bezeichnet (§ 9). In gleicher Weise wie Anhalt hat auch Lippe-Detmold 
den Landesfiirsorgeverband Lippe aus der Gesamtheit seiner Bezirksfiirsorge
verbande gebildet (§ 1 Ziff.2). 

IV. Teile verschiedener Linder als Landesfiirsorgeverbinde. Mit Riicksicht auf 
die verhaItnismaBig geringe GroBe mehrerer Lander und auf die vielfach in fremdes 
Landesgebiet versprengten Landesteile laBt die RFV. endlich auch zu, daB mehrere 
Lander sich oder Teile ihres Gebietes zu gemeinsamen Landesfiirsorgeverbanden zu
sammenschlieBen. Von dieser Moglichkeit ist bisher von keinem Lande Gebrauch ge
macht worden. 

B. Die Bezirksfiirsorgeverbinde 
werden gleichfalls durch das Land bestimmt (§ 2 Abs. 1 RFV.). Rier sind dem Landes
recht nur zwei Moglichkeiten offen gelassen: Das Land kann Gemeinden oder Ge
meindeverbande zuBezirksfiirsorgeverbanden erklaren oder es kann besondere Bezirks
fiirsorgeverbande bilden und dann ihre Einrichtung bestimmen. Das Land selbst 
kann zwar Landesfiirsorgeverband, aber niemals Bezirksfiirsorgeverband sein. Jedes 
Land hat danach mehrere Bezirksfiirsorgeverbande. Der ZusammenschluB von 
Teilen verschiedener Lander zu einem oder mehreren Bezirksfiirsorgeverbanden ist 
nicht zulassig. 

I. Gemeinden. In fast allen Landern sind Gemeinden zu Bezirksfiirsorge
verbanden erklart worden, so in PreuBen (§ 1) die Stadtkreise, in Sachsen (§ 6) 
d'e bezirksfreien Stadte, in Thiiringen (§ 1) die Stadtkreise, in Hessen (Art. 1) 
die Stadte Darmstadt, Mainz, GieBen, Offenbach und Worms, in Mecklenburg
Schwerin (§ 2) die selbstandigen Stadtbezirke, in Anhalt (§ 1) die Hauptstadte 
Dessau, Bernburg, Cothen und Zerbst, in Bremen die Stadtgemeinden Bremen, 
Bremerhaven und Vegesack, in Lippe-Detmold (§ 1) die Stadte Detmold und 
Lemgo, in Liibeck (§ 4) die Stadtgemeinde Lubeck, in Mecklenburg-Strelitz (§ 1) 
die Stadte. . 

II. Die Gemeindeverbinde sind in allen Landern zu Bezirksfiirsorgeverbanden er
klart, Die Bezeichnung der Gemeindeverbande in den verschiedenen Landern und 
ihre verfassungs- und verwaltungsrechtliche Struktur ist auBerordentlich ver
schieden. 

ID. Sonderverbinde. Von der Moglichkeit, besondere Bezirksfiirsorgeverbande 
zu bilden, haben nur wenige Lander Gebrauch gemacht. Es liegt eine "organisa
torische Kraftersparnis" vor, wenn "die vorhandenen fertigen Verbande" vor
gezogen werden 2. 

Anhalt hat die Fiirsorgezweckverbande Dessau-Land, Bernburg-Land, Kothen
Land und Zerbst-Land gebildet. Ebenso hat Lippe-Detmold aus den Amtsgemeinden 
der einzelnen Verwaltungs-Amtsbezirke besondere Bezirksfiirsorgeverbande ge
schaffen. 

1 § 1 der Wiirttembergischen Landeafiirsorgeverordnung vom 31. 3. 24. 
a FLEINER, Institutionen, S.110. 
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c. Ubertragung anf andere Trager. 

Nach § 3 Ziff.5 RFV. kann das Land Aufgaben, die das Reichsfiirsorgerecht 
den Fiirsorgeverbanden, d. h. den Landes- oder Bezirksfiirsorgeverbanden fiber
tragt, anch Versicherungstragern unter deren Verantwortung widerruflich fiber
tragen, sofern sie damit einverstanden sind. Diese Bestimmung ist aus der Er
wagnng heraus entstanden, daB die Personenkreise, fiir die die Trager und die 
Fiirsorgeverbande einzutreten haben, vielfach die gleichen sind, und daB insbesondere 
auf dem Gebiet der Gesundbeitsfiirsorge die Aufgaben der Versicherungstrager und 
die der Fiirsorgeverbande sich vielfach beriihren und decken. Die fiirsorgerechtlichen 
Folgen dieser Ubertragnng sind insofern eingeschrankt, als an den Vorschriften fiber 
die fiirsorgerechtliche Zustandigkeit im 8inne der §§ 7ff. RFV. durch diese tTher
tragnng nichts geandert wird. Eine unmittelbare Inanspruchnahme eines Fiirsorge
verbandes durch den Versicherungstrager und eines Versicherungstragers durch 
einen Fiirsorgeverband auf Grund der Bestimmungen des § 29 RFV. ware unzu
lassig 1. 

Die Bestimmung des § 5 Abs.I, daB das Land einzelne der Aufgaben, die das 
Reichsfiirsorgerecht den Fiirsorgeverbanden fibertragt, unter seiner Verantwortung 
auch Verbanden oder Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege fibertragen kann, 
wird im Kapitel VII behandelt, wo die fiirsorgerechtliche Stellung der freien Wohl
fahrtspflege dargestellt wird. 

D. Die einschrankenden Bestimmnngen. 
Die Lander haben bei der Bestimmung der Fiirsorgeverbande drei reichsfiirsorge

rechtliche Beschrankungen zu beriicksichtigen: 
I. Korperschaften des offentlichen Rechts. Die Fiirsorgeverbande sind von 

Reichsfiirsorgerechts wegen Korperschaften des offentlichen Rechts, und zwar 
Bowohl die Landes-, als auch die Bezirksffirsorgeverbande. Denn die offentlich
rechtlichen Fiirsorgeaufgaben, wie sie § I RFV. bezeichnet, konnen grundsatzlich 
nur von offentlich-rechtlichen Tragern durchgefiihrt werden 2. Die besondere recht
liche Bedeutung einer Korperschaft des offentlichen Rechts fiberhaupt darzustellen, 
ist nicht Sache des Fiirsorgerechts 3• Zum Vergleich sei nur hingewiesen auf § I des 
Gesetzes fiber Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung yom 16. 7. 27 4 , 

wo in Abs. 3 die neu gegriindete Reichsanstalt fUr Arbeitsvermittlung und Arbeits
losenversicherung ebenfalls ausdrUcklich als eine Korperschaft des offentlichen 
Rechts bestimmt worden ist; ferner auf § 4 RVO., nach dem die Trager der Ver
sicherung gleichfalls rechtsfahig sind. 1m fibrigen ist, wenn Gemeinden, Gemeinde
verbande oder Lander zu Ffirsorgeverbanden erklart werden, die Bestimmung des 
§ 4 RFV. ohne Bedeutung, da diese Trager ohnehin schon Korperschaften des offent
lichen Rechts auf Grund der Landesverfassung oder des sonstigen Landesrechts 
sind. Wo aber besondere Landes- oder Bezirksfiirsorgeverbande gebildet sind, 
haben sie reichsrechtlich durch § 4 die Eigenschaft als Korperschaft des offentlichen 
Rechts. Eine besondere landesrechtliche Bestimmung, daB sie diese Eigenschaft 
nicht oder nicht in allen Beziehungen haben sollen, ware nach Art. 13 RV. ungiiltig. 
Anderseits ist eine besondere landesrechtliche Verleihung der EigeIischaft als Korper
schaft des offentlichen Rechts als fiberflfissig zu bezeichnen; so z. B. wenn Lippe-

1 BAATH, S. 51. - WOLz-RupPERT-RICHTER, S.21. - GOGLER, S. 327. Bisher noch nirgends 
praktisch geworden. Vgl. aber RG. v. 28. 7. 1925 (RGBI. IS. 157) unter C. Gesundheitsfiirsorge 
i. d. Reichsversicherung. - SCHAPER, Versicherungstrager und Fiirsorgeverbande, Soz. Prax. 
36, Sp. 1108. 

2 Ausnahmen nach § 5 Abs. 1 RFV. 
3 VgI. z. B. FLEINER, Institutionen, S.96. - BAATH, S.52. - HOFACKER, Strafrecht u. 

Verwaltungsreform, S.15. 
4 RGBI. I, S. 187. 
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Detmold im § 1 Ziff.3 seines AG. zur RFV. ausdriicklich.sagt, daB die Bezirksfiir
sorgeverbande und Landesfiirsorgeverbande Korperschaften des offentlichen Rechts 
sind, die die Rechtsfahigkeit besitzen. 

Wahrend die Fiirsorgeverbande von Reichsrechts wegen die Rechtsfahigkeit 
unter allen Umstanden besitzen, kann das Land dariiber hinaus sogar bestimmten 
Zwecken dienenden Teilen des Vermogens der Fiirsorgeverbande gesonderte Rechts
fahigkeit verleihen. Damit solI unabhangig von den Moglichkeiten des biirgerlichen 
Rechts (Stiftungen, rechtsfahige Vereine usw.) und des sonstigen offentlichen 
Landesrechts dem Lande die Gelegenheit gegeben sein, fiir bestimmte Fiirsorge
zwecke selbstandige, mit Rechtsfahigkeit versehene Vermogensmassen zu ·schaffen. 
Die Verselbstandigung solcher Vermogensmassen (z. B. fiir Erwerbsbeschrankten
fiirsorge) kann eine wesentliche Erleichterung der Verwaltung mit sich bringen 
und auBerdem die Moglichkeit eroffnen, daB die Vermogensmasse durch freiwillige 
Zuwendungen anderer Stellen vergroBert wird 1. 

II. Verhiltnis von Bezirks- und Landesfiirsorgeverbiinden. In welchem Verhalt
nis die Bezirksfiirsorgeverbande zu den Landesfiirsorgeverbanden stehen. ist durcl:. 
die RFV. nicht direkt bestimmt. Das Verhaltnis ergibt sich jedoch indirekt aus einer 
Reihe von Bestimmungen: 

1. Jeder Bezirksfiirsorgeverband muB einem Landesfiirsorgeverband angehoren 
(§ 7 Abs.2 RFV.), muB sich also geographisch mindestens mit dem Gebiet eines 
Landesfiirsorgeverbandes decken. 

2. DaB dariiber hinaus der Landesfiirsorgeverband der geographisch groBere 
Verband sein solI, ergibt sich daraus, daB zu Bezirksfiirsorgeverbanden in erster 
Linie Gemeinden oder Gemeindeverbande, also Teile des Landes bestimmt werden 
sollen, wahrend anderseits sogar mehrere Lander sich zu einem Landesfiirsorge
verband zusammenschlieBen konnen (§ 2 Abs.2 RFV.). 

3. DaB der Landesfiirsorgeverband der iibergeordnete 2 Verband sein soIl, 
ergibt § 2 insofern, als die Landesfiirsorgeverbande gegebenenfalls die Kosten 
gemeinsamer Einrichtungen aller oder einzelner Bezirksfiirsorgeverbande tragen, 
die Lasten ausgleichen oder Zuschiisse an nicht leistungsfahige Fiirsorgeverbande 
leisten miissen. 

m. Die Leistungsfahigkeit. DaB hier nichtleistungsfahige Bezirksfiirsorge
verbande genannt sind, bedeutet insofern einen Widerspruch 3, als nach § 2 Abs. 3 
2. Satz die Bezirksfiirsorgeverbande so zu bestimmen sind, daB sie ihren Aufgaben 
gewachsen sind. Der Widerspruch ist nur scheinbar, da ein an sich leistungs
fahiger Bezirksfiirsorgeverband infolge besonderer Belastung voriibergehend lei
stungsunfahig sein kann, und da weiter unter den yom Land als Trager der Fiirsorge 
bestimmten Verbanden die iibergroBe Mehrzahl leistungsfahig sein kann, wahrend 
infolge besonderer ungiinstiger Verhaltnisse einzelne davon leistungsunfahig sein 
konnen4• In der genannten Bestimmung, die von den Landern die Einrichtung 
leistungsfahiger Bezirksfiirsorgeverbande verlangt, liegt ein wohlfahrtspolitischer 
Schwerpunkt der ganzen durch die RFV. ins Werk gesetzten Neuregelung. Es han
delt sich darum, nicht mehr grundsatzIich die Ortsgemeinde als solche ohne jede 
Riicksicht auf ihre Leistungsfahigkeit als Trager von Fiirsorgeaufgaben zu bestim
men, sondern einen hoheren Verb and 5 • Auf eine nahere Bestimmung des Begriffs 
der Leistungsfahigkeit hat das Gesetz verzichtet, nachdem in den ersten Entwiirfen 
Versuche in der Rich~ung gemacht worden ~aren, durch eine Mindestbevolkerungs-

1 WOLz-RupPERT-RICHTER, S. 28. 
2 Der ErlaJ3 d. Pr. Min. f. Volkswohlfahrt v. 2. 8.26 betr. fiirsorgerechtI. Beziehungen zum 

Saargebiet nennt die Bezirksfiirsorgeverbande die "unteren Fiirsorgeverbande". 
3 WOLz-RuppERT-RICHTER, S. 20. 
4 Ahnlich WlTTELSHOFER, Z. f. H. W. 32, S. 166. 
5 VgI. KRUG VON NIDDA, Gutachten, S.7. 
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zahl fiir den einzelnen Bezirksfiirsorgeverband (mindestens 20000 oder 10000 Ein
wohner)l eine Voraussetzung der Leistungsfahigkeit auch auBerlich zu bestimmen. 

Die Bezirksfiirsorgeverbande miissen ihren Aufgaben gewachsen sein. Diese 
Aufgaben sind, wie wir sehen werden, sowohl reichs- wie landesrechtliche. Fiir 
die Beurteilung der Schwierigkeit der Aufgabenlosung sind samtliche fiirsorge
rechtlichenBestimmungen, insbesondere die RGr., die Vorschriften iiber,die.Arbeits
fiirsorge, iiber die Inanspruchnahme Unterhaltsverpflichteter usw. heranzuziehen. 
Vor allem wird zu beriicksichtigen sein, daB das geltende Fiirsorgerecht in bezug auf 
das Ziel der Fiirsorge weit iiber die der Armenfiirsorge gesteckten Ziele hinaus
gegangen ist 2• 

Damit der Bezirksfiirsorgeverband seinen Aufgaben gewachsen ist, muB er in 
dreierlei Hinsicht3 leistungsfahig sein: 

1. Finanzielle Leistungsfahigkeit: Die ibm zur Verfiigung stehenden Ein
nahmen miissen ausreichend sein; es muB auch die Steigerungsmoglichkeit 
seiner Einnahmen fiir den Fall der Steigerung der Ausgaben fiir die FiirsorgemaB
nahmen gesich~rt sein. Deshalb sagen z. B. die Pro AB. yom 31. 5. 24 in der Fassung 
yom 2.4.27 (Volkswohlfahrt 1927, S.571), daB die Gesamtheit der Fiirsorgeauf
gaben einen so erheblichen finanziellen Aufwand erfordert, daB als Bezirksfiirsorge
verbande nur groBere kommunale Gebietskorperschaften in Betracht kommen 
konnen, deren Leistungsfahigkeit im allgemeinen auBer Zweifel steht. 

2. Neben die finanzielle Leistungsfahigkeit tritt die organisatorische Lei
stungsfahigkeit: Der Bezirksfiirsorgeverband muB so bestimmt sein, daB er 
Organe bilden kann, die den Aufgaben, die die Durchfiihrung der Fiirsorgepflicht 
mit sich bringt, gewachsen sind; nur derjenige Trager kann Bezirksfiirsorgeverband 
sein, der die entsprechenden Krafte zur Verfiigung stellen kann. 

3. Endlich ist die fiirsorgerische Leistungsfahigkeit zu beachten. Der 
Bezirksverband muB in naher Verbindung mit allen Fiirsorgebediirftigen sein, 
weil sonst die Durchfiihrung der fiirsorgerechtlichen MaBnahmen nicht moglich ist. 

Die Entscheidung dariiber, wann im einzelnen Lande - unter Beriicksichtigung 
des fiirsorgerechtlichen Gesichtspunktes der Leistungsfahigkeit und des landes
verwaltungsrechtlichen der Eingliederung in die Landesverwaltung - ein Trager 
gegeben ist, der seinen Aufgaben gewachsen ist, steht dem einzelnen Lande zu, und 
zwar entweder gemaB § 31 RFV. der Landesregierung oder den fiir die Landes
gesetzgebung zustandigen Stellen. Auf Grund von Art. 15 RV. ist das Land dem 
Reich gegeniiber fiir die Bestimmung des leistungsfahigen Tragers verantwortlich. 
Die politische Verantwortung fiir die Bestimmung regelt sich nach den einzelnen 
Landesverfassungen 4 • 

E. Die Benennung der Verbiinde. 

Obwohl nach all diesen Bestimmungen die rechtliche Stellung der Landesfiir
sorgeverbande und der Bezirksfiirsorgeverbande verschieden ist, ist der W ort
gebrauch des Reichsfiirsorgerechts keineswegs immer deutlich. W 0 das Wort Fiir
sorgeverbande gebraucht ist, miiBten danach sowohl die Landes-, als auch die Be
zirksfiirsorgeverbande gemeint sein. In diesem Sinne ist der W ortgebrauch richtig 
im § 1 Abs. 2; denn die Armenfiirsorge liegt sowohl den Landes-, als auch den Bezirks
fiirsorgeverbanden ob, und das Land kann selbstverstandlich beiden Arten von Ver-

1 WITTELSHOFER, a. a. O. 
2 Zu der ganzen Frage ausfiihrIiches Material und erschOpfende Ausfiihrungen in Heft 10 der 

Veroffentl. d. DeutBchen Vereins fiir offentl. u. private Fiirsorge: Gutachten von KRUG VON NIDDA 
iiber die Frage: Leistungsfahige Fiirsorgeverbande als Voraussetzung neuzeitiger WohHahrts
pflege. 

3 Ahnlich SANDRE, S.25, Anm.3. 4 WOLZ-RupPERT-RICHTER, S.15. 
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banden weitere Fiirsorgeaufgaben iibertragen. Wenn es aber im § 2 Abs. 3 heiBt: 
"das Land kann besondere Fiirsorgeverbande bilden und ihre Einrichtung be
stimmen", so kann unter Fiirsorgeverband 1 in diesem Zusammenhang nur der Be
zirksfiirsorgeverband gemeint sein, da Absatz 3 des § 2 nur von Bezirksfiirsorge
verbanden spricht. Ebenso sind mit den nicht leistungsfahigen Fiirsorgeverbanden 
des Abs. 4 des § 2 nach dem ganzen Zusammenhang auch nur die Bezirksfiirsorge
verbande gemeint. Anderseits ist es richtig, wenn § 2 Abs. 5 von Fiirsorgeverbanden 
schlechthin spricht, da das Recht des Landes, Ersatz- und Ubernahmepflicht ab
weichend yom Reichsfiirsorgerecht zu regeln, sich sowohl auf Landes-, als auf 
Bezirksfiirsorgeverbande bezieht. In den §§ 3, 4 und 5 ist der Wortgebrauch klar, 
insbesondere ergibt sich aus § 3 Abs. 2 Satz 2, daB die Gemeinden sowohl von den 
Landes-, als auch von den Bezirksfiirsorgeverbanden zur Durchfiihrung ihrer Auf
gaben herangezogen werden konnen. In den Bestimmungen iiber die Zustandigkeit 
§§ 7ff. ist der Wortgebrauch ebenfalls eindeutig. 

§ 6. tJb{'rblick iiber die Aufgaben. Die Organe. 
Das Gesetz unterscheidet reichsrechtliche (A) und landesrechtliche (B) Auf

gaben. Die Bestimmungen iiber die Verteilung auf die zwei ArtenFiirsorgeverbande 
iiberlaBt das Reichsrecht den Landern (C). Zur Erfiillung dieser Aufgaben (D) sind 
finanzrechtliche (D I), organisationsrechtliche (D II) und sonstige rechtliche (D III) 
Bestimmungen erforderlich. 

A. Die reichsfiirsorgerechtlichen Aufgaben 

sind im § 1 RFV. genannt. Die Aufzahlung entbehrt jedes systematischen 
Charakters. Sie erklart sich nur aus der Entstehungsgeschichte der RFV. Sie ent
halt unter a)-c) Fiirsorgeaufgaben fiir die Gruppen von Fiirsorgebediirftigen, die 
durch auBere Merkmale gekennzeichnet werden, die Kriegsbeschadigten und Kriegs
hinterbliebenen, die Rentenempfanger der Invaliden- und Angestelltenversicherung, 
kurz Sozialrentner genannt, und die Kleinrentner. Die FiirsorgemaBnahmen gegen
iiber Kriegsbeschadigten und Kriegshinterbliebenen werden als soziale Fiirsorge 
bezeichnet, die MaBnahmen gegeniiber den Sozial- und Kleinrentnern lediglich als 
Fiirsorge. Soziale Fiirsorge ist fiirsorgerechtlich (nicht wohlfahrtspolitis· h) die 
aus dem Versorgungsrecht (Reichsversorgungsgesetz § 21) stammende Bezeichnung 
fiir die besonderen FiirsorgemaBnahmen gegeniiber Kriegsbeschadigten und Kriegs
hinterbliebenen, die sich gegen die Folgen der Kriegsbeschadigungen und des 
Verlustes des Ernahrers richten. 

Unter d) ist mit der Fiirsorge fiir Schwerbeschadigte und Schwererwerbsbeschrankte 
durch Arbeitsbeschaffung eine besondere Art2 der Fiirsorge - Arbeitsbeschaffung -
fiir eine Zusammenfassung von Fiirsorgebediirltigen (keine fiirsorgerechtliche 
Gruppe) genannt, ohne daB damit gesagt sein solI, daB jede andere Art der Fiirsorge 
(durch Unterstiitzung, Unterbringung, personliche Hilfe) diesen Fiirsorgebediirf
tigen nicht gewahrt werden diirfe, obwohl das aus dem Wortlaut ohne weiteres ge
folgert werden k6nnte. Die unter d) genannte FiirsorgemaBnahme ist auch insdern 
der AnlaB zu Unklarheiten, als aus ihr keineswegs geschlossen werden darf, daB 
Arbeitsbeschaffung als Aufgabe der Fiirsorge etwa lediglich fiir die unter d) ge
nannten Schwererwerbsbeschrankten und Schwerbeschadigten in Frage kame. 

Unter e) ist die Fiirsorge fiir hilfsbediirftige Minderjahrige genannt. Die Be
sonderheit dieser MaBnahmen beruht darauf, daB, wohlfahrtspolitisch gesehen, es 
sich nicht um MaBnahmen der Fiirsorgepflicht, sondern der Jugendhilfe handelt. 

1 SANDRE, S. 26. 
2 Siehe § 13 D und das RG. liber die Beschaftigung Schwerbeschadigter v. 12. 1. 23. RGB!. I, 

S.57. 
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Die unrer f) genannte Wochenfiirsorge ist ebenfalls nicht Fiirsorge fiir eine be
stimmte Gruppe in dem Sinne, wie die unter a)-o) genannten Gruppen. Eine 
Wochnerin kann zu jeder der unrer a)-o) genannten Gruppen gehoren. Sie kann 
auch schwerbeschadigt oder schwererwerbsbeschrankt sein. Es handelt sich um 
eine Aufgabe, die nach Ziel, Voraussetzung, Art und MaB sich wesentlich von 
den anderen Aufgaben unterscheidet. Ihre wohlfahrtspolitische Besonderheit ist 
es und ihr Zusammenhang mit anderen arbeitsrechtlichen (Wochnerinnenschutz) 1 

und sozialversicherungsrechtlichen (Wochenhilfe) MaBnahmen, wodurch ihre be
sondere Erwahnung auch fiirsorgerechtlich erforderlich wird. 

1m 2. Absatz ist endlich als letzte reichsrechtliche Aufgabe mit der Formulierung: 
"Den Fiirsorgeverbanden liegt auch weiterhin die Armenfiirsorge ob", die Fiirsorge 
fiir die bisher auf Grund des UWG. betrauten Fiirsorgebediirftigen den Fiirsorge
verbanden iibertragen. Diese Bestimmung war erforderlich, da mit der Aufhebung 
des Unterstiitzungswohnsitz esetzes durch § 29 RFV. (abgesehen von den in diesem 
Zusammenhange nicht in Frage kommenden verfahrensrechtlichen V orschriften) 
die Armenverbande, die bisherigen Trager der Armenfiirsorge, beseitigt waren. 
Ihre Aufglben liegen nunmehr ebenfalls den Fiirsorgeverbanden ob. Die Formu
lierung mit den Worten "auch weiterhin" ist sprachlich unrichtig. Eines der beiden 
Worte hatte genugt, um auszudrucken, daB dem Fiirsorgeverbande neben den unter 
Ziff. a)-f) genannten Aufgaben auch oder weiterhin die Armenfiirsorge ubertragen 
sei. Ob die Fiirsorge gegenuber den bis zum 31. 3. 24 durch die Armenfiir
sorge Betreuten weiterhin die Bezeichnung Armenfursorge tragt, ist bestritten. 
Indes kann diese Frage nur im Zusammenhang mit der Erorterung des mareriellen 
Fiirsorgerechts behandelt werden 2, wo Ziel, Voraussetzung, Art und MaB der FUr
sorgeleistungen dargestellt sind3 • 

B. Die landesfiirsorgerechtlichen A.nfgaben. 
I. Grundsatzliches. Nach § 1 Abs. 2 2. Halbsatz RFV. kann das Land den 

Fiirsorgeverbanden weitere FUrsorgeaufgaben ubertragen. Irgendeine besondere 
Begrenzung enthalt das Reichsfiirsorgerecht nicht. Die Begrenzung liegt natur
gemaB darin, daB reichsrechtliche Regelung von Fiirsorgeaufgaben eine landes
rechtliche Abanderung verbietet. Die rechtlichen Folgen der landesfiirsorgerecht
lichen Ubertragungen erstrecken sich nur auf die dem Lande angehorenden Fiir
sorgeverbande, insbesondere wiirden Erstattungsanspruche an die Fiirsorgeverbande 
anderer Lander auf das Fiirsorgerecht nicht gestiitzt werden konnen 4 • 

n. Uberbliek. Ein Uberblick uber das Landesfiirsorgerecht ergibt bezuglich der 
Ubertragung weiterer Fiirsorgeaufgaben folgendes Bild: 

1. PreuBen hat von der Befugnis keinen Gebrauch gemacht. Die Bestimmung 
im § 6 der Pro AV., daB die Landesfiirsorgeverbande verpflichtet sind, fiir Be
wahrung, Kur und Pflege der hilfsbediirftigen Geisteskranken, Idioten, Epileptischen, 
Taubstummen, Blinden und KrUppel, soweit sie der Anstaltspflege bediirfen, 
in geeigneten Anstalten Fiirsorge zu treffen, und daB diese Fiirsorge bei Blinden, 
Taubstummen, Kruppeln und Minderjahrigen auch die Erwerbsbefahigung, bei 
Minderjahrigen auBerdem die Erziehung umfasse, stellen zwar eine Erweiterung 
des bisherigen PreuBischen Landesfiirsorgerechts dar (§ 31 des Pro AG. UWG. in 
der Fassung der Novelle vom 11. 7.1891), nicht aber eine Erweiterung der reichs
rechtlichen Aufgaben der preuBischen Fursorgeverbande. Das PreuBische Gesetz 

1 Vgl. KASKEL, Arbeitsrecht, S.201. Jetzt RG. iiber die Beschiiftigung vor oder nach der 
Niederkunft. Vom 16. 7. 27. RGBl. I, S.184. 

2 Sieh.e Kap. III. 
a Fiir die Ortsfiirsorgeverbiinde ist die Frage, ob Armenfiirsorge noch besteht, von Be

deutung, vgl. S. 36. 
4 BAATH, S.47. 
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betreffend die offentliche Kriippelfiirsorge yom 6. 5. 20 1 geht zwar nach Ziel, Vor
aussetzung, Art und MaB der Fiirsorge iiber das Reichsfiirsorgerecht hinaus, indes 
sind Trager dieser landesrechtlichen Fiirsorge nicht die Fiirsorgeverbande, sondern 
die Land- und Stadtkreise. Diese Erweiterung der Fiirsorgeaufgaben stellt also 
keine Erweiterung der reichsrechtlichen Fiirsorgepflicht im Sinne des § lAbs. 2 
RFV.dar. 

2. Sachsen. Den weitestgehenden Gebrauch von der Befugnis, weitere Fiir
sorgeaufgaben zu iibertragen, hat Saehsen gemacht, indem es als Pflichtaufgaben 
der offentlichen W ohlfahrtsp£lege die Gefahrdetenfiirsorge, die Bekampfung der 
Geschlechtskrankheiten, die W ohnungsp£lege, Bekampfung der Tuberkulose, des 
Alkoholismus und die Trinkerfiirsorge, die Kriippelhilfe, die Fiirsorge fiir Blinde, 
Taubstamme, Ertaubte, Sieche, Schwachsinnige, ldioten, Fallsiichtige und Geistes
kranke, die Wanderfiirsorge und die Strafentlassenenp£lege bezeichnet. W ohlfahrts
politisch wertvoll und fiirsorgerechtlich wichtig sind die hierzu ergangenen Be
stimmungen und Erlauterungen in der AV. yom 20. 3. 26 Ziff. III-XI. Dem Bei
spiel Sachsens hat sich Lippe-Detmold fast wortlich angeschlossen2 • 

3. Eine besondere Aufgabe hat Mecklenburg-Schwerin als landesfiirsorge-. 
rechtliche Aufgabe bezeichnet, indem es die Bekampfung der Geschlechtskrank
heiten und der Unzucht ausdriicklich dem Landesfiirsorgeverband als fiirsorgerecht
liche Aufgabe iibertragt3. 

4. Baden hat zwar durch die Ausfiihrungsverordnung selbst eine solche fiber
tragung nicht vorgenommen, dagegen die ihm durch das Reichsfiirsorgerecht ge
gebene "Obertragungsbefugnis an das Staatsministerium weitergegeben. Dieses 
kann den Bezirksfiirsorgeverbanden weitere Fiirsorgeaufgaben iibertragen4 • 

m. Weitere Aufgaben. Der Begriff der weiteren Fiirsorgeaufgaben im Sinne 
des § 1 Abs.2 RFV. muB noch abgegrenzt werden gegeniiber dem Tatbestand, den 
§ 35 RGr. im Auge hat, wo es heiBt, daB die RGr. die Lander und gegebenenfalls 
die Fiirsorgeverbande nicht hindern, den Hilfsbediirftigen iiber die RGr. hinaus 
Hilfe zu gewahren. Bei der Bestimmung des § 35 ist vorausgesetzt, daB die Hilfe 
an sich einem Hilfsbediirftigen im Sinne des Reichsfiirsorgerechts zuteil wird, daB 
nur Art oder MaB der Hilfe iiber das Reichsfiirsorgerecht hinausgeht. Bei § 1 Abs. 2 
"weitere Fiirsorgeaufgaben" handelt es sich aber darum, daB die Fiirsorge auf Tat
bestande ausgedehnt wird, die nach Reichsfiirsorgerecht iiberhaupt keine Voraus
setzung fiir die offentlich-rechtlichen Fiirsorgeaufgaben des § 1 RFV. bilden. 

C. Verteilnng auf Bezirks- und Landesfiirsorgeverbiinde. 
I. Grundsiitzliche Kliirung. Nach §2 Abs.l Halbsatz2 RFV. bestimmtdasLand, 

welche Aufgaben die Landesfiirsorgeverbande und welche die Bezirksfiirsorge
verbii.nde zu erfiillen haben. Eine reichsrechtliche Bindung fiir diese landesfiirsorge
rechtliche Aufgabenverteilung besteht nicht 5• Insbesondere ist auch in den §§ 7 
Abs. 2ff., die die sog. fiirsorgerechtliche Zustandigkeit behandeln, keinerlei Bindung 
fiir die hier zu besprechende Aufgabenverteilung enthalten; denn diese unter der 
irrefiihrenden Bezeichnung "Zustandigkeit" gehenden Bestimmungen beziehen sich 
lediglich auf die Ersatz- und "Obernahmepflicht der Fiirsorgeverbande unter
einander. Diese kann zwar nach § 2 Abs. 5 RFV. das Land fiir seine Fiirsorge-

1 Pr. Ges.Samml. S.280. "Ober die Beziehungen der Pr. Ges. betr. die Beschulung blinder 
und taubstummer Kinder zum Fiirsorgerecht vgl. WITTELSHOFER in Z. f. HW. 32, Sp.482. 

2 Vgl. § 7 des Lippeschen AG. 
a § 1 Abs.4 der AV. vom 3.4. 24, RBI. S. 136. Durch das RG. betr. Bekii.mpfung der 

GescWechtskrankheiten vom 18. 2. 27 zum Tf'iJ iiberholt. Vgl. ND VTII, S. 322. 
4 § 3 Satz 2 AV. vom 29.3.24 GuVBI. S. 59. t1brigens ist in Baden ein umfassendes WoW

fahrtsp£legegesetz in Vorbereitung, vgI. Art. IT des Bad. Gesetzes iiber die Ausfiihrung des 
RJWG. vom 28. 4. 24/10. 12. 25. 

5 Fur die Wandererfiirsorge ist eine reichsrechtliche Verteilung geplant. ND vm, S.121. 
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verbande abweichend regeIn und sie dadurch mit der landesfiirsorgerechtlichen 
Aufgabenverteilung in Parallele bringen. Aber fiir den Fiirsorgeverband eines 
anderen Landes gilt diese Parallele nicht. Zwischen den Landern gilt ohne Riick
sicht auf die etwa gemaB § 2 Abs. 5 geschaffene landesfiirsorgerechtliche Zustandig
keit die Zustandigkeit nach §§ 7ff. Die Aufgabenverteilung ist eben weder 
identisch mit der Lastenverteilung auf Grund der Zustandigkeit, noch mit dem 
Lastenausgleich auf Grund des noch zu besprechenden § 2 Abs. 4 RFV. Aufgaben
verteilung gemaB § 2 Abs. 1 bestimmt, welcher Fiirsorgeverband dem einzeInen 
Hilfsbediirftigen gegeniiber die einzeInen fiirsorgerechtlichen MaBnahmen zu er
greifen hat. Zustandigkeit bestimmt ortlich und sachlich, welche Fiirsorgestelle 
der einzeIne Hilfsbediirftige anzurufen hat, und weiter die Verteilung der fiir samt
liche einzeInen fiirsorgerechtlichen MaBnahmen entstandenen Kosten nach einheit
lichen Grundsatzen auf samtliche deutschen Fiirsorgeverbande. Lastenausgleich 
aber bestimmt, ob die den einzeInen Fiirsorgeverband nach der Zustandigkeit 
treHende Last ihm von einer anderen Stelle (Staat, anderer Fiirsorgeverband oder 
Gemeinde) ganz oder teilweise abgenommen wird. Erst aus diesen drei Vorgangen 
zusammen ergibt sich das endgiiltige Bild der Fiirsorgelastenverteilung. 

U. Tatsachliehe EntwiekIung. Fiir die Aufgabenverteilung ergibt sich im Landes
fiirsorgerecht folgendes Bild: 

Der Zustandigkeit parallel werden die Aufgaben z. B. verteilt: in FreuBen (§3), 
Thiiringen (§ 6), Hessen (Art. 3), Mecklenburg-Schwerin (§§ 1 und 2), Oldenburg (§ 3). 

Der Vorteil dieser Regelung ist offensichtlich der, daB zwischen der reichs
fiirsorgerechtlichen Zustandigkeit und der landesfiirsorgerechtlichen Aufgabenver
teilung ein Unterschied nicht besteht. 

Ausnahmen bestehen in FreuBen fiir die Anstaltsfiirsorge fiir Geisteskranke, 
ldioten, Epileptiker, Taubstumme, Blinde, KrUppel und Sieche. Diese Fiirsorge ist 
in FreuBen im AnschluB an die bisherige rechtliche Entwicklung dem Landesfiir
sorgeverband iibertragen. Eine ahnliche Regelung haben Hamburg, Anhalt und 
Sachsen getroHen. Sachsen hat auBerdem die Strafentlassenenpflege dem Staate 
iibertragen. 

Auch beziiglich der Kriegsbeschadigten-, Kriegshinterbliebenen- und Schwer
beschadigtenfiirsorge hat vielfach eine Bevorzugung des Landesfiirsorgeverbandes 
stattgefunden, so in Hamburg, Braunschweig, Lippe-Detmold. 

Die als besondere landesrechtliche Fiirsorgeaufgabe in Mecklenburg-Schwerin 
bestimmte Bekampfung der Geschlechtskrankheiten und der Unzucht ist gleichfalls 
dem Landesfiirsorgeverband iibertragen. 

Hamburg hat noch die Sonderbestimmung getroHen 1, daB SonderfiirsorgemaB
nahmen, insbesondere allgemeine ljotstandsmaBnahmen, die iiber den gewohnlichen 
Rahmen der EinzeJfiirsorge hinausgehen, dem Landesfiirsorgeverband iibertragen 
werden konnen. 

In Mecklenburg-Strelitz, wo von der Bildung eines Landesfiirsorgeverbandes 
abgesehen worden ist, haben die Bezirksfiirsorgeverbande samtliche Fiirsorge
aufgaben zu erfiillen 2. 

D. Die Erfiillung. 

Die Fiirsorgeverbii.nde haben die ihnen obliegenden Aufgaben zu erfiillen. Fiir 
die Erfiillung gelten 1. finanzrechtliche, 2. organisationsrechtliche und 3. sonstige 
rechtliche V orschriften. 

1 §S Ab.2 der AV. 
S Bayern, Baden, Wiirttemberg und Waldeck fehlen in dieser "Obersicht, weil sie neben den 

Landes- und Bezirksfiirsorgeverbanden Ortsfiirsorgeverbande eingerichtet haben. Dariiber siehe 
Naheres S.33ff. 
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I. Die finanzrechtlichen Vorschriften. Die Durchfiihrung der Fiirsorgepflicht 
erfordert erhebliche Mittel. Die Lasten der Durchfiihrung hatte bis 31. 3. 24 
im wesentlichen das Reich zu tragen. Durch § 42 der 3. Steuernotverordnung 
sind die Lasten auf die Fiirsorgeverbande iibergegangen. Dementsprechend 
bestimmt gemaB § 2 Abs.3 Satz 1 RFV .. das Land, wie der Aufwand seiner 
Fiirsorgeverbande zu decken ist. Diese Frage gehort im einzelnen nicht zum 
Fiirsorge-, sondern zum Finanzrecht. Die Finanzierung der Fiirsorgepflicht spielt 
erklarlicherweise bei den Verhandlungen iiber den Finanzausgleich zwischen Reich 
und Landern und zwischen Landern und ihren Korperschaften eine sehr erhebliche 
Rolle. Die Bestimmungen iiber die Deckung des Fiirsorgeaufwandes finden sich 
deshalb auch in der Regel nicht in den Ausfiihrungsbestimmungen zur RFV., 
sondern in den Landesfinanzausgleichsgesetzen. Fiirsorgerechtlicher Natur s;nd 
aber die weiteren Bestimmungen, die den Ausgleich der Lasten zwischen den Fiir
sorgeverbanden desselben Landes bezwecken. Unter Lastenausgleich ist im Gegen
satz zur Aufgabenverteilung (vgl. S. 27) und zur Zustandigkeit der Inbegriff der
jenigen Bestimmungen zu verstehen, durch die die Beteiligung anderer Verbande 
(Staat, Fiirsorgeverbande, Gemeinden und Gemeindeverbande) an dem den ein
zelnen Fiirsorgeverband gemaB der Aufgabenverteilung und gemaB der Zustandig
keit treffenden Fiirsorgeaufwand geregelt wird. Die RFV. sieht folgende Moglich
keiten vor: 

a) Die Fiirsorgeverbande konnen andere Fiirsorgeverbande an ihren Lasten 
beteiligen. 

b) Die Fiirsorgeverbande konnen Gemeinden oder Gemeindeverbande beteiligen. 
c) Die Landesfiirsorgeverbande konnen die Kosten gemeinsamer Einrichtungen 

aller oder einzelner Bezirksfiirsorgeverbande iibernehmen. 
d) Die Landesfiirsorgeverbande konnen Lasten ausgleichen. 
e) Die Landesfiirsorgeverbande konnen Zuschiisse an nicht leistungsfahige 

Bezirksfiirsorgeverbande leisten. 
Die landesrechtlichen Bestimmungen hierzu sind auBerordentlich verschieden. 

Der fiirsorgerechtliche Lastenausgleich steht im engsten Zusammenhang mit dem 
Reichs- und Landesfinanzausgleich und andert sich mit diesem fortgesetzt. 

II. Der Erfiillung der Aufgaben dienen weiter organisationsrechtliche V orschriften, 
namlich die Vorschriften iiber die Bildung der Organe der Verbande (1), der Heran
ziehung von Gemeinden durch die Fiirsorgeverbande, von Bezirksfiirsorgeverbanden 
durch die Landesfiirsorgeverbande (2). 

1. Bildung der Organe. Wennschon bisherdie Formel: "dasLand bestimmt" 
immer wiederkehrte, so ist es selbstverstandlich, daB fiir die Bestimmung der Organe 
der Fiirsorgeverbande, wenn diese selbst schon landesrechtliche Einrichtungen sind, 
nur das Land in Frage kommen kann. Das Reichsrecht begniigt sich infolgedessen 
mit wenigen Vorschriften. 

Der Name des Organs ist Fiirsorgestelle (§ 5 Abs. 5 RFV.)l. Es gibt Landes
fiirsorgestellen und Bezirksfiirsorgestellen. Die Benennung "Fiirsorgestelle" ist in 
der W ohlfahrtspflege seit langem bekannt, als fiirsorgerechtliche Bezeichnung 
zum ersten Male in der Verordnung vom 8. 2.19 2 iiber die soziale Kriegsbeschadig
ten- und Hinterbliebenfiirsorge angewendet. Die Bezirksfiirsorgestelle ist die Be
horde, die die Aufgaben des Bezirksfiirsorgeverbandes, die Landesfiirsorgestelle 
diejenige, die die Aufgaben des Landesfiirsorgeverbandes durchfiihrt. Die Bezeich
nung W ohlfahrtsamt oder Fiirsorgeamt fiir die Bezirksfiirsorgestelle und Landes-

1 FiirsorgebehOrde in § 10 Abs. 2 des Mietersohutzgesetzes vgl. HESS, Z. f. W.PfI. 2. Jahrg., 
S.340. 

2 RGB!. S. 187. Vg!. auoh z. B. § 8 Pr. Kriippelfiirs.Gesetz, § 1 Pr. Tuberkulosegesetz. 
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wohlfahrlsamtl oder Landesfiirsorgeamt fUr die Landesfiirsorgestelle kennt die 
RFV. nicht, wahrend die Bezeichnung Wohlfahrtsamt dem RJWG. bekannt ist 2• 

Uber die innere Organisation der Fiirsorgestelle, uber die Mitarbeit ehrenamtlicher 
Krafte enthalt die RFV. keinerlei Vorschriften. Sie unterscheidet sich hier, wie 
wir sehen werden, wesentlich yom RJWG. Das Reichsrecht kennt nur folgende 
auf die Organisation der Fiirsorgestelle bezuglichen Vorschriften 3: 

Die Fiirsorgestelle soll fur ihren Bereich Mittelpunkt der offentlichen Wohl
fahrtspflege sein 4. Diese Bestimmung besagt, daB der Fiirsorgeverband dafur zu 
sorgen hat, daB mit den fursorgerechtlichen Aufgaben, fiir die die Stelle geschaffen 
ist, auch die sonstigen freiwilligen Aufgaben, die der mit dem Fursorgeverband 
identische Verwaltungskorper (Kreis, Stadt, Provinz) durchfiihrt, verbunden wer
den, damit die Einheitlichkeit der offentlichen W ohlfahrtspflege gesicherl ist. 

Die Fursorgeaufgaben des orllichen Bereichs sollen tunlichst von der gleichen 
Stelle aus durchgefUhrl werden (§ 3 Abs. 1 Halbsatz 2). 

Die Beteiligung der Hilfsbedurftigen muB gesicherl sein (§ 3 Abs. 4 in der Fassung 
des Gesetzes yom 8.6.26)5. 

Das Landesfiirsorgerecht hat zu diesen reichsfUrsorgerechtlichen Bestimmungen 
in verschiedener Weise Stellung genommen. Entweder sind die allgemeinen Organe 
der als Fiirsorgeverbande bestellten offentlichen Korperschaften als Fiirsorgestellen 
bestellt und ist ihr innerer Ausbau der Selbstverwaltung iiberlassen (so vor allem 
PreuBen), oder es sind den Fiirsorgeverbanden eingehende Vorschriften iiber die 
Bestellung von Sonderorganen gemacht, die im allgemeinen W ohlfahrtsamter ge
nannt werden (so vor allem Sachsen). 

PreuBen hat durch die Bestimmungen des § 2 seines AG., daB die Aufgabe der 
Fiirsorgepflicht Angelegenheit der Selbstverwaltung ist, die Organfrage vollstandig 
gelost. Die nach den jeweiligen in Frage kommenden Landesgesetzen (Provinzial-, 
Stadte-, Kreisordnungen) zustandigen Selbstverwaltungsorgane sind die Fiirsorge
stellen (Magistrate, Kreisausschiisse, Provinzialausschiisse mit ihren Deputationen 
und Kommissionen); ebenso Hessen, das (Art. 7) gieichfalls Aufgaben der Bezirks
fUrsorgeverbande als Angelegenheit der Selbstverwaltung feststellt. Bezirksfiirsorge
stellen sind danach die Kreisdirektoren als Vorsitzende der Kreisaus-chiisse und die 
Oberbiirgermeister der Stadte. Landesfiirsorgestellen aber sind zwei vorhanden: 
der Minister des Innern auf dem Gebiete der Fiirsorge fUr hilfsbediirftige Minder
jahdge und der Minister fiir Arbeit und Wirlschaft auf allen ubrigen Fiirsorgege
bieten (Art. 5). Auch Oldenburg (§ 2) nennt die nach der oldenburgischen Gemeinde
ordnung bestellten Organe Fiirsorgestellen (Fiirsorgebehorden). Landesfiirsorge
stelle ist das Ministerium der sozialen Fiirsorge. Der preuBischen Regelung haben 
sich auch Anhalt und Lippe - Detmold angeschlossen, die fiir ihre Fiirsorge
zweckverbande besondere Anordnungen auch bezuglich der Fursorgestellen 
zu treffen hatten. Auch Mecklenburg-Strelitz (Art. III) nimmt als Organe die 
in den Selbstverwaltungsverbanden vorhandenen, in den Stadten den Rat und 
in den Amtern den Landrat. Allerdings haben beide Organe bei der Durchfuhrung 
der Fiirsorgeaufgaben sich der Mitwirkung eines besonderen Ausschusses zu bedienen. 
In Wiirttemberg ist eine besondere LandesfUrsorgebehorde als Landesfiirsorgestelle 
(Art. 2) geschaffen, wahrend Bezirksfiirsorgestellen (Art. 15) die durch die Bezirks
und Gemeindeordnung bestimmten Organe sind. Die braunschweigische Regelung 
laBt die Geschafte des LandesfUrsorgeverbandes von dem zustandigen Minister 
walirnehmen. Zu diesem Zwecke wird beim Staatsministerium eine Dienststelle 
eingerichtet, die die Bezeichnung "Landesfursorgeamt" tragt (§ 5). Bezirksfursorge-

1 MEMELSDORFF, Aufbau d. Wohlf.Amtes, S. 12, 26. 
2 RJWG. § 10. 3 Vgl. auch § 27 RFV. 
4 Vgl. Volkswohlfahrt 1927, Sp.85. 5 Hieriiber Naheres Kapitel VI. 



30 Die fiirsorgerechtlichen Trager und Organe. 

stellen sind die in den Bezirksfiirsorgeverbanden nach den Vorschriften der Kreis
ordnung einzurichtenden Fiirsorgeamter. Fiir das Fiirsorgeamt (Wohlfahrtsamt) 
der Stadt Braunschweig gelten die entsprechenden Bestimmungen der Stadteord
nung (§ 7). 

Abweichend von den bisher besprochenen Regelungen hat Sachsen in § 8 seines 
Wohlfahrtspflegegesetzes den Bezirksfiirsorgeverbanden die Errichtung von Wohl
fabrts- und Jugendamtem, ala besonderen Abteilungen in der Verwaltung, auferlegt. 
Zu einer yom Gesetz abweichenden Regelung ist die Zustimmung des Arbeits- und 
Wohlfahrtsministeriums erforderlich. Auch fiir den Aufbau der ortlichen Ver
waltungsstelle sind besondere Vorschriften gegeben. Die Landesfiirsorgestelle 
fiihrt die Bezeichnung "Landes-Wohlfahrts- und Jugendamt" 1. 

Auch Bayern iiberlaJ3t die Bildung der Organe nicht der Selbstverwaltung, 
sondem trifft hierfiir eingehende Vorschriften. Die Bezirksfiirsorgestelle in den kreis
unmittelbaren Stadten fUhrt den Namen "Stii.dtischer WohlfahrtsausschuJ3 (Wohl
fahrtshauptausschuJ3)" 2. Die Zusammensetzung dieses Ausschusses ist bis in die 
Einzelheiten genau geregelt. Dasselbe gilt fiir die Fiirsorgestelle der landlichen 
Bezirksfiirsorgeverbande. Diese bildet das Bezirksamt mit dem Bezirksfiirsorge
ausschuJ3, dessen Zusammensetzung gleichfalls genau geregelt ist. Die Kreise als 
Landesfiirsorgeverband haben ala Fiirsorgestelle den KreisfiirsorgeausschuJ3, wahrend 
die Aufgaben des Staates als Landesfiirsorgeverband von den zustandigen Ministem 
verwaltet werden. In Bremen (§ 3) ist die Behorde fUr das Wohlfabrtswesen zugleich 
Landesfiirsorgestelle und Fiirsorgestelle fiir die Bezirksfiirsorgeverbande Stadt
gemeinde Bremen und Landkreis Bremen. Die Magistrate der Stadtgemeinde 
Bremerhaven und Vegesack sind Fiirsorgestellen der entsprechenden Bezirksfiirsorge
verbande. In Liibeck werden die Aufgaben der Fiirsorgeverbande yom Wohlfahrts
amt, von den Jugendamtem und yom Amt fiir Anstalten und Werkstatten durch
gefiihrt. Aile drei Organe sind Fiirsorgestellen im Sinne des Gesetzes in bezug auf den 
ihnen zugewiesenen Geschaftskreis. Hamburg hat (§ 9) als Landesfiirsorgestelle 
das Wohlfahrtsamt in Hamburg bestellt, das auch gleichzeitig Bezirksfiirsorgestelle 
des Bezirksfiirsorgeverbandes der Stadt Hamburg selbst ist 3• Unter der Bezeich
nung "Fiirsorgebehorden" (§ 6) setzt Waldeck als Landesfiirsorgestelle den Landes
direktor (Landeswohlfahrtsamt) ein, als Bezirksfiirsorgestelle die Landrate (Kreis
wohlfahrtsamter). 

In Schaumburg-Lippe ist Landesfiirsorgestelle gleichfalls das Landeswohl
fahrtsamt, Fiirsorgestelle in den stadtischen Bezirksfiirsorgeverbanden der Magistrat, 
in den Kreisen der KreisausschuJ3. 

2. Heranziehung der Gemeinden. Nach § 3 Abs.2 Satz 2 bestimmt das 
Land, inwieweit die Gemeinde von dem Fiirsorgeverbande und die Bezirksfiirsorge
verbande von den Landesfiirsorgeverbanden zur Durchfiihrung ihrer Aufgaben heran
gezogen werden konnen. Diese Heranziehung ist scharf zu trennen von der be
sprochenen Aufgabenverteilung nach § 2 Abs. 1, von der fiirsorgerechtlichen Zu
standigkeit nach §§ 7 ff. und von dem Lastenausgleich gemaJ3 § 2 Abs. 44. 

Die herangezogenen Verbande werden nicht Trager der Fiirsorge5, sondern ledig
lich beauftragte Durchfiihrungsstellen. Sie werden vergleichsweise Organe der ver
pflichteten Verbande. Hand in Hand mit der Heranziehung pflegt auch eine ent-

1 §§ 14ff. Wohlfahrtspflegegesetz und §§ 83ff. AV. 
2 Verordnung iiber die Verwaltung der Fiirsorgeverbii.nde nach der RFV. yom 12.1.25. 

Vgl. hierzu FLEISCHMANN-JAEGER, 8. 8ff. - GEIGER-HESS, 8.145. 
8 Wegen der iibrigen Bezirksfiirsorgeverbii.nde vgl. § 8 Abs. 2 der Hamb. AV. 
4 Bei der Erorterung iiber die Rechtsgiiltigkeit der Ortsfiirsorgeverbiinde werden diese 

Bestimmungen vielfach nicht geniigend auseinander gehalten. 
5 8ie sind also im fiirsorgerechtlichen 8treitverfahren nicht parteifii.hig. BA. 60, 8. 167;. 

63, 8.164; 66, 8.122. 8ie kOnnen aber Proze.6bevollmii.chtigte des Verbandes sein. BAE. 66, 
8. 168 u. 186. 
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sprechende Lastenbeteiligung1 zu gehen. Die Bedeutung dieser Bestimmung wird 
erst klar, wenn sie an der Hand der landesfiirsorgerechtlichen Ausfiihrungsbestim
mungen naher erlautert wird. 

Die Gemeinde ist gerade fUr die Durchfiihrung von Fiirsorgeaufgaben besonders 
geeignet, wei! sie diejenige offentlich-rechtliche Korperschaft ist, bei der ein besonders 
enger Zusammenhang der ihr Angehorigen, die Moglichkeit, in die Verhii,ltnisse der 
Einzelnen Einblick zu gewinnen, besteht. Ganz abgesehen also von der Frage, 
ob und inwieweit die Gemeinde Trager der Fiirsorge im erorterten Sinne ist, wird sie 
bei der Durchfiihrung der Fiirsorge im weiten Umfange heranZuziehen seine Die 
Verschiedenheit der landesrechtlichen Verhaltnisse aber gestattet auch hier dem 
Reichsrecht keine andere Losung, als die Heranziehung der Gemeinden dem 
Landesfiirsorgerecht zu iiberlassen. Das Landesfiirsorgerecht kann entweder die 
Heranziehung selbst regeln (a) oder die Heranziehung dem Bezirksfiirsorgeverbande 
iiberlassen (b) oder beide Systeme miteinander verbinden (c). 

a) Thiiringen iibertragt als einziges Land von Gesetzes wegen in den Landkreisen 
die Durchfiihrung der Sozial- und Kleinrentnerfiirsorge, der Fiirsorge fiir hills
bediirftige Minderjahrige, der Wochenfiirsorge und der Armenfiirsorge den Gemein
den. Durchfiihrendes Organ in der Gemeinde ist der Gemeindevorsteher, soweit 
durch die Gemeindeverfassungsgesetze nichts anderes bestimmt ist. Weitere tiber
tragungen durch die Bezirksfiirsorgeverbande selbst sind nicht zulassig. Der Be
zirksfiirsorgeverband kann die genannten Aufgaben ganz oder im Einzelfall unmittel
bar auf sich iibernehmen, wenn festgestellt wird, daB die Gemeinden die ihnen iiber
tragenen Aufgaben nicht ordnungsmaBig durchfiihren oder durchfiihren konnen 2. 

b) PreuBen iiberlaBt nach § 15 seiner AV. die tJbertragung grundsatzlich den 
Kreisausschiissen 3. Diese konnen die Durchfiihrung der Fiirsorgeaufgaben, ins
besondere die Annahme der Antrage, die Entscheidungen iiber die Antrage und die 

. Durchfiihrung der FiirsorgemaBnahmen, sowie die einstweiligen MaBnahmen in 
dringenden Notfallen den kreisangehorigen Gemeinden und engeren Gemeindever
banden ganz oder teilweise iibertragen. Eine Verpflichtung der Kreise zur' tiber
tragung besteht grundsatzlich nicht. Nur wenn kreisangehOrige Gemeinden oder 
engere Gemeindeverbii.nde von mehr als 10 000 Einwohnern und in der Provinz 
Hannover die selbstandigen Stadte rue tibertragung der Durchfiihrung von Fiir
sorgeaufgaben beantragen, muB der KreisausschuB dem Antrage entsprechen, 
soweit nicht die Durchfiihrung durch den Fiirsorgeverband selbst fiir eine "\\<irtschaft
lich gesunde Erfiillung der Aufgaben erforderlich ist 4• 

Oldenburg hat (§ 6) eine der preuBischen Regelung ahnliche Anordnung ge
troffen. Einen Anspruch auf tibertragung haben die Gemeinden nach oldenburgi
schem Recht nicht. Die tibertragung ist als jederzeit widerruflich ausdriicklich 
bezeichnet. AhnIich Anhalt (§ 28). Lippe-Detmold (§ 9) ist insofern der preuBischen 
Regelung gefolgt, als ein stadtisches Verbandsglied eines Bezirksfiirsorgeverbandes, 
das nach der jeweiligen letzten Volkszahlung mehr als 4000 Einwohner hat, die tiber
tragung verlangen kann, wenn iiber seine finanzielle Leistungsfahigkeit kein Zweifel 
besteht. 

Schaumburg-Lippe kennt auch die tibertragung durch BeschluB des Kreis
ausschusses auf die Gemeinde. Ala besonders geeignet zur tibertragung erklii.rt § 7 
der Schaumburg-Lippeschen A V. die Durchfiihrung der Armenpflege. Ein Anspruch 
auf tibertragung besteht nicht. 

1 VON BJ::NtrnER, Lastenbeteiligung der Gemeinden. Z. f. H. W. 32, Sp. 514. 
2 § 12AV. zum RFV. 
8 Auch die "Obertragung ist eine Selbstverwaltungsangelegenheit. WlTTELSHOFER in Gog

lars Handworterbuch, S. 102. 
, 1m Streitfalle entscheidet dar BezirksausschuB endgiiltig dariibar, ob und in welchem 

Umfange die Durchfiihrung zu iibertragen ist. 
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Baden' (§ 12) wahlt zunachst die allgj:lmeine Formel, daB die Bezirksfiirsorge
stellen bei der Durchfiihrung der Fiirsorge sich der Hilfe der Gemeindeverwaltungen 
bedienen und daB die Gemeinden verpflichtet sind, den an sie ergehenden Ersuchen 
zu entsprechen. Auf Antrag kann die Bezirksversammlung nach Anhorung des 
Bezirksausschusses einer groBen Gemeinde im Sinne der Gemeindeordnung die 
Ausiibung der Fiirsorge innerhalb des Bezirks der Gemeinde gemaB den allgemeinen 
Anordnungen des Verbandes widerruflich iibertragen. 

Anders als die genannten Lander betrachtet Sachsen die tJhertragungsfrage. 
Nach § 7 des Wohlfahrtspflegegesetzes sind die Bezirksfiirsorgeverbande ver
pflichtet, die Bezirksgemeinde zur Mitarbeit heranzuziehen. Auch den Gemeinden 
ist eine landesfiirsorgerechtliche Pflicht zur Mitarbeit auferlegt. Die tJhertragung 
erfolgt, insoweit die Gemeinden zur Erfiillung der Aufgaben leistungsfahig und 
willens sind. Besondere Aufgaben oder Aufgabengebiete sind hierbei nicht genannt. 

Nach braunschweigischem Landesfiirsorgerecht (§§ 4, 7) sind die Bezirksfiirsorge
verbande ebenfalls verpflichtet, die Gemeinden bei der Durchfiihrung der Aufgaben 
zu beteiligen. Soweit innerhalb der Kreise gemeindliche Fiirsorgeamter bestehen oder 
mit Zustimmung des Bezirksfiirsorgeverbandes errichtet werden, sollen sie an der 
Durchfiihrung der Fiirsorge beteiligt werden, soweit das zur Erfiillung der Aufgaben 
der Wohlfahrtspflege forderlich ist. 

Mecklenburg-Strelitz (Art. IV) iiberlaBt den Bezirksfiirsorgeverbanden die 
Heranziehung der Landgemeinden und Gut~gemeinden. Nur die Durchfiihrung der 
offentlichen Armenpflege soIl allgemein den Landgemeinden und Gutsgemeinden 
iibertragen werden. 

c) Hessen (Art. 4) iibertragt die Durchfiihrung der allgemeinen Fiirsorge (Ar
menfiirsorge nach § 1 Abs. 2 RV.) durch das Gesetz den kreisangehorigen Gemeinden. 
Zur allgemeinen Fiirsorge in diesem Sinne wird auch die Fiirsorge fiir die ill Haus
halt der Eltern lebenden ehelichen Hilfsbediirftigen gerechnet, es sei denn, daB es 
sich um MaBnahmen handelt, die iiber die Mindestleistungen der allgemeinen Fiir
sorge hinausgehen, insbesondere um Leistungen zum Zwecke der rechtzeitigen 
dauernden und griindlichen Abhilfe gegen Storungen der korperlichen, geistigen und 
sittlichen Entwicklung des Minderjahrigen. mer diese gesetzliche tJhertragung 
hinaus konnen die Kreise selbst die Sozial- und Kleinrentnerfiirsorge und die Wochen
fiirsorge ganz oder zum Teil samtlichen oder einzelnen Gemeinden des Kreises zur 
unmittelbaren Durchfiihrung iibertragen. Auch Mecklenburg-Schwerin (§ 3) hat 
die gesetzliche und freiwillige Ubertragung in der Form nebeneinander verwirklicht, 
daB der Bezirksfiirsorgeverband den Gemeinden durch Satzung die Durchfiihrung 
der Fiirsorgeaufgaben ganz oder teilweise iibertragen kann, wahrend er samtlichen 
Gemeinden die Durchfiihrung auf dem Gebiete der Armenfiirsorge iibertragen muB. 
Die Satzungen bediirfen der Zustimmung des Ministeriums - Abteilung fiir Sozial
politik -. Auch Bremen hat eine Sonderregelung insofern, ala die BehOrde fiir das 
Wohlfahrtswesen die Durchfiihrung der Sozialrentnerfiirsorge und der Armen
fiirsorge ill Landgebiet in der bisherigen Weise den Landgemeinden zu iibertragen 
hat. 

In den meisten Landern ist ausdriicklich festgelegt, daB in Einzelfallen die Ge
meindevorsteher Antrage entgegenzunehmen und unaufschiebliche MaBnahmen 
zunachst selbst zu treffen haben. 

Fiir das Verhaltnis zwischen dem Bezirksfiirsorgeverband und der durchfiih
renden Stelle ist die Frage wichtig, wie weit dem Verbande auf Grund der Tat
sache, daB der Bezirksfiirsorgeverband die fiirsorgerechtliche Verantwortlichkeit 
vor allem anderen Fiirsorgeverbanden gegeniiber nicht verliert, ein Aufsichts- und 
Anweisungsrecht gegeniiber der durchfiihrenden Stelle zusteht. 

PreuBen hat diese Frage ill § 16 am eingehendsten geregelt. Zur Sicherung 
einer einheitlichen Durchfiihrung der Fiirsorgeaufgaben innerhalb des Verbandes 
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kann der KreisausschuB Richtlinien aufsteIlen, die fiir die durchfuhrenden Stellen 
verbindlich sind. -ober den ErlaB von Richtlinien hinaus ist der KreisausschuB 
befugt, den zustandigen Organell Weisungen hinsichtlich der Art und Weise der 
Durchfuhrung auch im einzelnen FaIle zu erteilen. Er kann erlassene Entscheidungen 
abandern, soweit sie mit einer solchen Weisung in Widerspruch stehen. Wenn die 
Entscheidungen das Gesetz verletzen, muB er sie abandern. Dieses Anweisungsrecht 
besteht aber nicht gegenuber denjenigen Gemeinden und Gemeindeverbanden, die 
einen Anspruch auf lJbertragung haben. Diesen gegenuber verbleibt es bei den yom 
KreisausschuB erlassenen allgemeinen Richtlinien. 

Sachsen begnugt sich mit der Bestimmung, daB die Bezirksfiirsorgeverbande 
zur -oberwachung der Bezirksgemeinden verpflichtet sind 1. 

Anhalt betont, wie PreuBen, ausdrucklich, daB durch die -obertragung der 
Durchfiihrung die Verantwortung des Bezirksfiirsorgeverbandes fiir die Erfullung der 
Fiirsorgeaufgaben nicht beriihrt wird. DaB den Bezirksfiirsorgeverbanden Aufsichts
und Anweisungsrecht unbeschrankt zusteht, vermerkt auch das Mecklenburg
Strelitzsche Landesfiirsorgerecht besonders, wahrend Hessen die Verbindlichkeit 
der yom Bezirksfiirsorgeverband erlassenen Richtlinien festlegt und ahnlich wie 
PreuBen ein Abanderungsrecht und bei Gesetzwidrigkeit auch eine Abanderungs
pflicht gegeniiber der Gemeinde festsetzt 2• 

Die durch § 5 Abs. 2 vorgesehene -obertragungsmoglichkeit an Verbande oder 
Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege wird im Kapitel VII behandelt. 

III. Sonstige Bestimmungen. Endlich sind, wenn die Organe bestellt sind und 
die Heranziehungsfrage geklart ist, die zur Durchfiihrung der Fiirsorge durch die 
Organe und Durchfiihrungsstellen erforderlichen Anweisungen zu geben. Diese 
Anweisungen sind entweder Richtlinien, Richtsatze oder Einkommenssatze. Diese 
Richtlinien, Richtsatze und Einkommenssatze und die sonst, wenn auch nicht aus
driicklich festgelegten, aber durch die -obung gefestigten sonstigen Vorschriften 
bilden die Grundsatze, die fUr den Ersatz gemaB § 16 RFV. maBgebend sind 3 . 

§ 7. Die Ortsfiirsorgeverbande. 
Wahrend aIle Lander, wie wir gesehen haben, zwei Arten von Fiirsorgeverbanden, 

namlich Landes- und Bezirksfiirsorgeverbande, eingerichtet haben, mit alleiniger 
Ausnahme von Mecklenburg-Strelitz, das die Aufgabe des LandesfUrsorgeverbandes 
auf seine BezirksfUrsorgeverbande verteilt hat, hat eine Reihe von Landern fiir 
gewisse Fiirsorgeaufgaben eine besondere Art von Bezirksfursorgeverbanden, die 
sog. OrtsfUrsorgeverbande, geschaffen. In mehreren Entscheidungen hat das Bundes
amt fUr das Heimatwesen, zum Teil entgegen den Entscheidtmgen der landesrecht
lichen letztinstanzlichen Verwaltungsgerichte, entschieden, daB die Schaffung dieser 
OrtsfUrsorgeverbande mit dem Reichsrecht nicht vereinbar sei, und hat diesen 
Ortsfiirsorgeverbanden infolgedessen das Recht, als Partei im reichsrechtlichen 
:Fursorgestreitverfahren aufzutreten, aberkannt. 

1m einzelnen handelt es sich dabei um folgendes: 
Bayern hat im Art. 3 Abs.2 der vorlaufigen AV. zum RFV. yom 27.3.244 

zunachst bestimmt, daB Bezirksfiirsorgeverbande im Sinne der RFV. die Bezirke 
und die kreisunmittelbaren Stadte sind. An Stelle der Bezirke sind aber fiir die 
Aufgabe der Armenfiirsorge, einschlieBlich der Fiirsorge fiir hilfsbediirftige Minder
jahrige, die nicht kreisunmittelbaren Gemeinden BezirksfUrsorgeverbande, die den 

1 § 74 der Sachs. AV. 
2 Auch bei der von Gesetzes wegen iibertragenen Armenfiirsorge bleibt der Bezirksfiirsorge

verband verantwortlich. LmKENHELD in Goglers Handworterbuch S. 231. 
3 Zur Frage der Richt- und Einkommenssatze siehe Kap.II!. 
4 Bayerische Staatszeitung und Bayerischer Staatsanzeiger vom 28. 3. 24 Nr. 74. 
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Namen Ortsfursorgeverbande fuhren. Fur die hiernach den Ortsfursorgeverbanden 
obliegende Armenfursorge gelten nach wie vor, was Voraussetzung, Art und MaB 
der Fursorge belangt, die fur Ortsverbande erlassenen Bestimmungen des Baye
rischen Armengesetzes yom 21. 8. 141. Als Organ des Ortsfiirsorgeverbandes ist 
ein OrtsfUrsorgeausschuB bestellt 2, dessen Zusammensetzung im einzelnen ge
regelt ist. Diese Regelung hat das BA. fUr nicht mit dem Reichsrecht vereinbar 
erklart 3 • 

Wiirttemberg hat als BezirksfUrsorgeverbande fur die in § 1 Abs. 1 RFV. ge
nannten Aufgaben die Amtskorperschaften bestellt. Bezirksfursorgeverband fUr 
die den Amtskorperschaften entzogenen Aufgaben des § 1 Abs. 2 RFV. - der 
Armenfursorge - ist jede Gemeinde, in zusammengesetzten Gemeinden die Ge
samtgemeinde. Auch dieser Bezirksfursorgeverband wird wie in Bayern Ortsfiirsorge
verband genannt. Zu den Aufgaben der Ortsfursorgeverbande wird aber anders 
als in Bayern die Fiirsorge fur hilfsbediirftige Minderjahrige nicht gerechnet, die 
danach in Wiirttemberg Aufgabe der Amtskorperschaften ist. Das Organ des Orts
fursorgeverbandes ist die Ortsfursorgebehorde, die aus dem Gemeinderat und dem 
1. Ortsgeistlichen oder seinem Stellvertreter besteht. Die Kosten der Ortsfiirsorge
verbande sind von den Gemeinden zu tragen, soweit nicht die Einnahmen aus 
Armenfonds, Armenstiftungen, die Ersatzleistungen von Versichenmgstragern und 
dritten Personen zur Deckung der Kosten fUr die Armenfiirsorge ausreichen4• Die 
Ortsfursorgebehorden sind auBerdem verpflichtet, auch die Fursorgebediirftigen, 
die zur Zustandigkeit der Amtskorperschaften gehoren, d. h. also die Fiirsorge
bedurftigen derjenigen Gruppen, die im § 1 Abs. 1 RFV. genannt sind, vorlaufig 
zu unterstutzen. Dem vorlaufig verpflichteten Fursorgeverband ist ohne 
Verzug Anzeige zu erstatten (§28). Auch diese Regelung halt das BA. fur unzu
lassig 5 • 

Baden hat in seiner AV. yom 29.3.24 6 zunachst Landesfursorgeverbande und 
Bezirksfursorgeverbande fiir die Aufgaben des § 1 Abs. 1 eingesetzt, wobei als Lan
desfUrsorgeverband das Land selbst und als Bezirksfursorgeverband die Gemeinde
verbande und die verbandsfreien Stadte, wie sie durch die wohnunzsrechtliche 
Gesetzgebung geschaffen worden sind 7, gelt,en. In einem besonderen Titel 7, 
Armenfursorge, ist festgelegt, daB die Bestimmungen der A V. nicht fUr die
jenigen Aufgaben der reichsrechtlichen Fiirsorgepflichten gelten, die im § 1 
Abs. 2 RFV. mit Armenfursorge bezeichnet sind. Dabei ist ausdruckIich ver
merkt, daB im Wege der Armenfiirsorge bis auf weiteres auch die im Familien
verb :,nde lebenden eheIichen hilfsbediirftigen Minderjahrigen versorgt werden, wenn 
die Eltern oder der Elternteil, bei dem sie unter",ebracht sind, Armenunterstutzung 
empfangen. Als Trager der Armenfiirsorge sind besondere Landesfursorgeverbande 
und besondere Bezirksfursorgeverbande bestellt. LandesfUrsorgeverbande sind 
die Kreise 8 , BezirksfUrsorgeverbande die Gemeinden. Auf die Durchfuhrung 
dieser Armenfursorge findet das Badische landesfursorgerechtliche Armenrecht An
wendung 9 mit der Einschrankung, daB, soweit RFV. etwas anderes bestimmt, dies 
dem Badischen Landesrecht vorangeht. Diese Bestimmung ist wichtig. Sie kommt 
namentIich fUr die Gruppe hilfsbediirftiger Minderjahriger in Frage, die nach der 

1 Abgedruckt bei KRECH-BAATH, S. 77. 
2 Art. 7 der Verordnung tiber die Verwaltung der Fiirsorgeverbande nach der RFV. vom 

12. 1. 25, Gesetz- und Verordnungsblatt, R. 39. 
. 3 BA.62, S.101; 64, S. no. GEIGER-HESS, S.102. 

4 Art.20 Wfuttemb. AV. 5 BAE.62, S.101. 6 G. u. VBl. 59. 
7 Vgl. Abs. 2 § 1 der Badischen AV. 

_ 8 Rierzu E. d. Bad. Verw.Gtr.Hofes vom 8.3.27, Bad. Verw.Z. 1927, S.82; auch Pr. VBl. 
Bd.49, S.6. 

9 Gesetz vom 5.5.70, die 6ffentliche Armenpflege betreffend, G. u. VBl. S. 287, AG. 14. 3. 72, 
abgedruckt bei KREOH-.BAATH, S. 93/191. 
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eben genannten Bestimmung in Baden als zur Armenfiirsorge gehorig bezeichnet 
ist. Dem Fiirsorgeverbande ist daneben noch die besondere Verpflichtung auferlegt 
(§ 23), die offentlich-rechtlichen Fiirsorgeaufgaben gegeniiber einem Hilfsbediirltigen, 
der nicht von einem Fiirsorgeverband gemaB § 1 Abs. 1 RFV. betreut wird, nach 
den Grundsatzen der Armenfiirsorge zu erfiillen. Dasselbe solI gelten, wenn der 
Landesfiirsorgeverband oder der ordentliche Bezirksfiirsorgeverband die Ausiibung 
der Fiirsorge fiir einen Hilfsbediirftigen ganz oder teilweise ablehnt. Auch diese 
badische Regelung hat das BA. fiir ungiiltig erklart1• 

Auch Waldeck hat in seinerAV. vom 7.6.24 (RBI. 163) fiir die Armenpflege 
die Gemeinden als Bezirksfiirsorgeverbande bestimmt, wahrend im allgemeinen die 
Kreise Bezirksfiirsorgeverbande sind. Diese Sonderbezirksfiirsorgeverbande heiBen 
Ortsarmenfiirsorgeverbande. Die Aufgabe der Ortsarmenfiirsorpeverbande ist die 
Armenfiirsorge einschlieBlich der Fiirsorge fiir hilfsbediirftige Minderjahrige. Die 
Fiirsorge fiir hilfsbediirftige Minderjahrige ist aber insofern geteilt, als die Fiirsorge 
fiir hilfsbediirftige Minderjahrige hinsichtlich der Erziehung und der Erwerbs
befahigung im Sinne des § 49 RJWG. den Kreisen als Bezirksfiirsorgeverbiinden 
iibertragen ist. Die Ortsarmenfiirsorge ist durch die Ortsarmendirektionen gemaB den 
Bestimmungen der Waldeckschen Armenordnung vom 11. 5.63 2 durchzufiihren. 
Die Ortsarmenfiirsorgeverbande tragen den Aufwand fiir die ihnen obliegende 
Armenfiirsorge. Auch dieser Regelung ist das BA. entgegengetreten 3. 

Die Lander Bayern und Wiirttemberg haben gemaB Art. 13 Abs. 2 der RV. -
Gesetz vom 8.4.20 4 - die Entscheidung des RG. dariiber angerufen, ob die landes
rechtliche Einrichtung der OrtsfUrsorgeverbande mit dem Reichsrecht, insbesondere 
mit den Bestimmungen der RFV. vereinbar ist. Die Entscheidung des Reichsgerichts 
steht noch aus 5• 

Der Wortlaut der RFV. kennt jedenfalls Ortsfiirsorgeverbande oder Ortsarmen
fiirsorgeverbande nicht. Sie spricht lediglich von Landes- und Bezirksfiirsorge
verbanden, und wo sie den allgemeinen Begriff "Fiirsorgeverband" gebraucht, sind 
entweder damit Bezirks- und Landesfiirsorgeverbande gemeint, oder das Wort 
"Fiirsorgeverband" bezeichnet lediglich den Bezirksfiirsorgeverband, wie es sich 
aus dem Sinne der einzelnen Bestimmungen ohne Zwang ergibt. Die RFV. sagt 
auch nichts davon, daB sie zwei Arten von Bezirksfiirsorgeverbanden fUr moglich 
halt. § 2 Abs. 3 kann zwei Moglichkeiten fiir das Land, Bezirksfiirsorgeverbiinde zu 
bilden. Zunachst kann das Land Gemeinden oder Gemeindeverbande zu Bezirks
fiirsorgeverbanden erklaren. Die andere Losung ist die, daB besondere Fiirsorge
verbande gebildet werden. Offensichtlich geht hier die RFV. von dem einheitlichen 
Bezirksfiirsorgeverband aus, d. h. von demjenigen Bezirksfiirsorgeverband, der 
aIle diejenigen Aufgaben zu erfUllen hat, die das Landesfiirsorgerecht iiberhaupt den 
Bezirksfiirsorgeverbanden zuweist; denn daB das Landesrecht zur Zuweisung der 
Aufgaben berechtigt, ja verpflichtet ist, ergibt § 2 Abs. 1 deutlich. Da ja die Auf
gabenverteilung nicht durch das Reichsrecht vorgenommen ist, muBte eine Be-

1 BAE.63, S.103; 63, S.169; 65, S.20S. 2 RBl. S.37. 
a BA.64, S.173; 65, S.lOS. Auch Oldenburg hatte ffir seine Landesteile Lubeck und Oldenburg 

verschiedene Bezirksffirsorgeverbande (den Landesverband und die Gemeinden) bestimmt. Nach
dem das BA. in seinen Entscheidungen 63, S. 37 und 51 diese Regelung als dem Reichsrecht wider
sprechend bezeichnet, wahrend es die ffir den Landesteil Birkenfeld getroffene Regelung aus
drucklich gebilligt hatte (63,8.51), hat das Land Oldenburg durch eine Verordnungvom 15.11. 26 
(GBI. ffir Landesteil Oldenburg 8.1055) eine Neuregelung in dem 8inne getroffen, daB im Landes
teil Oldenburg die Amtsverbande und im Landesteil Lubeck der Amtsverband Bezirksffirsorge
verband sind. Gebilligt vom BA. 65, 8. lOS. 

4 RGBI. 8.510. 
5 Wahrend der Drucklegung ist die Entscheidung veroffentlicht, Besch!. d. RG. III. Zivil

senat v. 23. 11. 27 RGB!. I, S. 513. Das RG. MIt die betreffenden landesrechtlichen Be-
stimmungen fur mit dem Reichsrecht vereinbar. Die Begriindung fehlt z. Zt. noch. ' 

3* 
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stimmung vorhanden sein, wie sie § 2 gibt: Das Land bestimmt, welche der Auf
gaben die Landesfiirsorgeverbande und welche davon die Bezirksfiirsorgeverbande 
zu erfiillen haben. Es ist schon oben darauf hingewiesen, daB die Aufgabenver
teilung im Sinne des § 2 unabhiingig von der durch §§ 7ff. bestimmten Zustandigkeit 
(d. h. Kostenlast der fiirsorgerechtlichen Leistung fiir den einzelnen Fall) ist. Daraus 
ergibt sich, daB nach den Grundsatzen der RFV. nur zwei Arten von Fiirsorgever
banden vorhanden sein konnen, Landes- und Bezirk"fiirsorgeverbande, daB die fiir
sorgerechtlichen Aufgaben auf diese beiden Arten von Verbanden verteilt werden, 
daB die Zahl der Fiirsorgeverbande nach oben hin begrenzt ist, daB aber die RFV. 
voraussetzt, daB die geschaffenen Landes- und die geschaffenen Bezirksfiirsorge
verbande miteinander verglichen den gleichen Aufgabenkreis haben. Selbstverstand
lich ist das Recht des Landes, seinem Fiirsorgeverbande weitere Aufgaben zu iiber
tragen, unbeschrankt; ebenso selbstverstandlich ist aber auch das Recht des Landes, 
landesrechtliche Fiirsorgeaufgaben anderen Tragern als seinem Fiirsorgeverband zu 
geben und z. B. die Gemeinden unabhangig von den Bezirksfiirsorgeverbanden mit 
landesrechtlichen Fiirsorgeaufgaben zu beauftragen. Ebenso unbestreitbar ist aber 
auch das Recht des Landes, seine Gemeinden zu Bezirksfiirsorgeverbanden in dem 
erorterten Sinne zu erklaren. Die Einschrankungen, die dabei dem Landesrecht 
auferlegt sind, sind oben erortert. Die Einschrankung auf Korperschaften des offent
lichen Rechts ist hier belanglos, weil die Gemeinden immer solche Korperschaften 
des offentlichen Rechts sind. Zu beachten ist nur die Einschrankung, daB die so 
zu Bezirksfiirsorgeverbanden erklarten Gemeinden leistungsfahig in dem Sinne sein 
miissen, daB sie ihren Aufgaben gewachsen sind (§ 2 Abs. 3 letzter Satz). Ob 
diese Leistungsfahigkeit bei den Gemeinden gegeben ist, dariiber kann das Land 
allein bestimmen; denn die Entscheidung, die das Land damit trifft, ist f(\rmell 
rechtlich einwandfrei, so daB mit der Behauptung, die Gemeinden des betreffenden 
Landes waren nicht leistungsfahig, zwar die landesrechtliche Losung als wohlfahrts
politisch bedenklich, aber nicht als reichsrechtlich ungiiltig angegriffen werden 
kann. Inwieweit ein Land durch die Bestimmung seiner Gemeinden als Bezirks
fiirsorgeverband sich politisch gegeniiber seinen landesverfassungsrechtlich hierzu 
berufenen Stellen verantwortlich macht und inwieweit das Reich auf Grund des 
Art. 15 Abs. 3 auf Grund seines Aufsichtsrechtes einschreitet, ist eine Frage fiir 
sich, die mit der rechtlichen Giiltigkeit der betreffenden V orschriften nichts zu 
tun hat. 

Es ist nicht Aufgabe dieser Darstellung, die sich mit dem Fiirsorgerecht be
faBt, die wohlfahrtspolitische Seite der Streitfrage zu behandeln 1. 

Auch die besondere Stellung, die die Armenfiirsorge als Aufgabe der deutschen 
Fiirsorgeverbande scheinbar dadurch erhalten hat, daB sie in einem besonderen Ab
satz und nicht in der im § 1 Abs. 1 enthaltenen Liste der Fiirsorgeaufgaben ent
halten ist, gibt keinen ausreichenden Rechtsgrund dafiir, die Armenfiirsorge be
sonderen Bezirksfiirsorgeverbanden zu iibertragen. Wenn auch zuzugeben ist, daB 
Abs. 2 § 1 RFV. in der sprachlichen Fassung nicht ganz gegliickt ist, so ist doch 
die Begriindung, die WITTELSHOFER 2 dieser Formulierung gibt, durchaus einleuch
tend. Wahrend das Reich fiir die soziale Fiirsorge fiir Kriegsbeschadigte und Kriegs
hinterbliebene, fiir die Sozial- und Kleinrentnerfiirsorge, fiir die Wochenfiirsorge 
den groBten Teil der Lasten getragen hatte, wahrend das Reich weiter fiir die Fiir
sorge fiir hilfsbediirftige Minderjahrige durch § 78 RJWG. sich zur Mittragung der 
Kosten ausdriicklich bereit erklart hatte, waren bekanntlich durch die 3. Steuer
notverordnung diese Lasten dem Reich abgenommen und den Fiirsorgeverbanden 

1 Hieriiber vgl. das Seite 23 Anm. 2 genannte Gutachten von KRUG VON NmDA und 
WITTELSHOFER, RAB!. 27, IT, S. 110, Z. f. HW. 32, Sp. 163££., BURKERT a. a. O. Sp.290f£. 

2 Z. f. HW. 32, Sp. 164. 
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iibertragen. Insofern bildet die Liste des § 1 Abs. 1 ein einheitliches Ganzes 1. Anders 
abel' lag es mit del' Armenfiirsorge. Hier war sowohl die Regelung del' fiirsorge
rechtlichen Leistung als auch die Kostenregelung ausschlieBlich landesrechtlich. 
Infolgedessen war fiir die 3. Steuernotverordnung kein AnlaB, sich mit del' Frage 
del' Armenfiirsorge iiberhaupt zu befassen. Die Armenfiirsorge ist infolgedessen 
in dem mehrfach genannten § 42 del' 3. Steuernotverordnung nicht enthalten. 
DaB, nachdem die 3. Steuernotverordnung zur Schaffung von Fiirsorgeverbanden 
fiir die in del' Verordnung genannten Aufgaben genotigt hatte, diese Gelegenheit 
benutzt wurde, auch die Armenfiirsorge sowohl nach del' Trager- als nach del' 
Kostenfrage, als nach del' Frage del' fiirsorgerechtlichen Leistung neu zu regeln, 
war keine rein fiirsorgerechtliche Notwendigkeit, sondern ein wohlfahrts
politischer EntschluB, del' von dem Bestreben ausging; die gesamte Fiirsorge 
einheitlich zu regeln. So erklart es sich, daB die Armenfiirsorge eine besondere 
Stellung im § 1 Abs. 2 RFV. erhalten hat. 

Die Erwahnung del' Armenfiirsorge bedeutet nicht, daB innerhalb del' Gesamt
heit del' Fiirsorgeaufgaben dauernd ein bestimmter Bereich "Armenfiirsorge" 
heiBen muB. Es ist haufig darauf hinge\'\<'iesen worden, daB das Wort "Armen
fiirsorge" und das Wort "arm"2 insonderheit in den Reichsgrundsatzen nicht mehr 
enthalten ist. Abel' nicht nul' aus diesem mehr auBeren Grunde, sondern auch aus 
einer Reihe von inneren Griinden, die sich aus der Zielbestimmung del' fiirsorge
rechtlichen Leistung ergeben, kann man von einem besonderen Aufgabengebiet 
del' Armenfiirsorge heute iiberhaupt nicht mehr sprechen. Auch unter dies em 
Gesichtspunkt ist die Schaffung besonderer Fiirsorgeverbande fiir die Armen
fiirsorge unmoglich, wei 1 del' Begriff del' Armenfiirsorge reichsfiirsorgerechtlich 
keinen rechtlich faBbaren Inhalt mehr hat 3 . Demgegeniiber kann man einwenden, 
daB es dem Landesfiirsorgerecht unbenommen bleiben rouB, die durch die RFV. 
'zusammengefaBten Fiirsorgeaufgaben gewissermaBen nach irgendwelchen fii.rsorge
rechtlichen Gesichtspunkten unterzuteilen und einer solchen Unterabteilung eben 
den Namen "Armenfiirsorge" zu geben. Selbst wenn man das zugeben will, so 
folgt daraus noch nicht, daB fiir diese besonders gruppierten Fiirsorgeanfgaben be
sondere Bezirksfiirsorgeverbande geschaffen ,verden konnen. 

Die zu erwartende Entscheidung des RG. kann entweder die oben genannten 
landesrechtlichen Bestimmungen als mit dem Reichsrecht vereinbar bezeichnen, 
dann ware das BA. fiir das Heimatwesen an diese Entscheidung gebunden und 
miiBte die Ortsfiirsorgeverbande als fiirsorgerechtliche Parteien im Fiirsorgestreit
verfahren zulassen. Das RG. kann abel' auch del' hier vertretenen Ansicht sein 
und die landesrechtlichen Bestimmungen fiir ungiiltig crklaren. Dann wiirde del' 
Rechtszustand del' sein, daB die in Frage kommenden Lander ihrer Pflicht gema13 
§ 2 Abs. 1 RFV., die Fiirsorgeverbande zu bestimmen, nicht odeI' nicht in vollem 
Umfange nachgekommen waren. Sic hatten dann diesel' Pflicht zu geniigen. Das 
Reich hatte die Moglichkeit, gemaB Art. 15 Abs. 2 RFV. gegen die Lander vorzugehen. 
Ob das Reich gegebenenfalls diesen Weg geht, odeI' ob es durch eine Abanderung 
derRFV. einen Ausweg sucht, ist eine Frage, die nicht allein nach fiirsorgerechtlichen 
und wohlfahrtspolitischen Gesichtspunkten, sondern ebensosehr nach allgemeinen 
politischen Gesichtspunkten zu entscheiden sein wird. 

1 Diese Einheitlichkeit wird nur durch die Ffirsorge ffir Schwerbeschadigte und Schwer
erwerbsbeschriinkte durch Arbeitsbeschaffung unterbrochen. 

2 Das "Armenrecht" der ZPO. hat keine Beziehung zum Fursnrgerecht. 
3 Vgl. FLEISCHMANN-JAEGER, S.2. 
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II. Jugendhilfe. 
Der im deutschen Fiirsorgerecht durchgefiihrte Unterschied zwischen Fiirsorge

pflicht und Jugendhilfe ist an sich logisch nicht notwendig. Es ware an sich durchaus 
moglich, beide unter einem Begriff zu vereinen, der dann aIle von der Fiirsorge
bediirftigkeit des Einzelnen oder der Familie ausgehenden rechtlich geregelten 
PflichtmaBnahmen offentlich-rechtlicher Trager umfassen wiirde. Die Entwicklung 
ist aber anders gelaufen. 

Wie wir gesehen haben, war es der Hauptzweck der neuen J ugendwohlfahrts
gesetzgebung, ein Organ fUr die mannigfachen unter padagogischen Gesichtspunkten 
zu vereinigenden Aufgab~n der Jugendhilfe zu finden. Gew,B kam es auch hier auf 
die Finanzierung, d. h. auf die Tragerschaft an. Aber der Organgedanke stand 
doch durchaus im V ordergrund. Von Anfang an ertonte der Ruf nach J ugendamtern, 
nach einem "liickenlosen Netz" 1 von Jugendamtern iiber das ganze Deutsche Reich, 
d. h. nach Amtern als ZentralstelIen fiir die bis dahin zersplitterten Aufgaben. DaB 
fiir diese Amter auch Trager vorhanden sein muBten, wurde als selbstverstand
lich angenommen; daB diese Trager leistungsfahig sein muBten, ausdriicklich ge
fordert. Aber nicht so sehr die Tragerschaft war das Problem der Jugendhilfe, son
dern das Organ. Wahrend das Organ der Fiirsorgepflicht reichsrechtlich die farb
lose FiirsorgestelIe ist, deren Zusammensetzung und Verfassung reichsrechtlich 
nach keiner Seite hin bestimmt ist, ist das Organ der Jugendhilfe in erster Linie das 
Jugendamt, fiir dessen Zusammensetzung und Organisation das Reichsfiirsorge
recht Vorschriften bringt. 

§ 8. Die zwei Arten von 'l'ragern. 
Die zwei Arten Trager sind Gemeinden (und Gemeindeverbande) (A) und Sonder

trager (B). 
A. Gemeinden nnd Gemeindeverbande. 

I. Allgemeines. Die Trager der Jugendhilfe sind durch das Reichsfiirsorgerecht 
direkt bestimmt. Nach § 8 RJWG. sind es die Gemeinden und Gemeindeverbande. 
Wahrend also die RFV. keine reichsrechtliche Ubertragung der Fiirsorgeaufgaben 
direkt auf die Gemeinde kennt - im Gegensatz zu UWG. § 3 -, sind die Trager der 
Jugendhilfe die reichsfiirsorgerechtlich genannten Gemeinden oder Gemeinde
verbande. Damit ist diesen Selbstverwaltungskorperschaften im DeutschenReich ohne 
Riicksicht auf ihre verschiedene landesverfassungs- und landesverwaltungsrechtliche 
StelIung die Aufgabe der Jugendhilfe reichsrechtlich iibertragen worden. Welche 
Gemeinden oder welche Gemeindeverbande in Frage kommen, dariiber auBert sich 
das RJWG. nicht. Es bestimmt lediglich, daB die Abgrenzung der Bezirke, fiir die 
die Jugendamter zustandig sein sollen, der obersten Landesbehorde obliegt. Wer 
oberste Landesbehorde in diesem Sinne ist, bestimmt nach § 77 RJWG. die Landes
regierung. Die Vorschrift der Bezirksabgrenzung findet sich in der RFV. in diesem 
Sinne nicht. Das RJWG. geht so stark von dem Organgedanken aus, daB eine 
der RFV. entsprechende Formulierung: "Das Land bestimmt, welche Gemeinden 
und welche Gemeindeverbande Trager der Jugendamter sind", nicht in Frage 
kommt. Der Begriff der Gemeinde bedarfin diesem Zusammenhang keiner besonderen 
Erlauterung. Der Begriff Gemeindeverband kann zweierlei bedeuten: einmal, daB 
ein schon fiir andere Zwecke gebildeter Gemeindeverband als Trager des Jugend
amts bestimmt 2, oder daB ein Sondertrager fiir das Jugendamt gebildet wird. 
Wahrend die RFV. die Bildung solcher Sonderzweckverbande ausdriicklich zulaBt, 

) Begriindung S.23. Reichstagsdrucksache Nr. 1666 1. Wahlperiode 1920/21. 
2 Prinzip der organisatorischen Kraftersparnis, siehp. S. 20. 
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schweigt das RJWG. dazu. Indes ist unzweifelhaft, daB auch neue. Gemeinde
verbande ala Trager der Jugendamter gebildet werden konnen 1. 

Durch die Notverordnung yom 14.2. 24wird an der durchRJWG. vorgesehenen 
Tragerschaft nichts geandert. Es wird lediglich der Umfang der fiirsorgerechtlichen 
Aufgaben eingeschrankt und die Organbestellung erleichtert. 

Die in der RFV. vorgesehene fibertragung auf andere Trager durch das Land 
kennt das RJWG. nicht. Die fibertragung nach § 10 RJWG. ist keine neue Trager
bestimmung, sondern nur eine Organanderung. Die fibertragung nach § 11 ist eine 
besondere Methode der Durchfiihrung der Jugendhilfe und andert ebenfalls am 
Trager nichts. Da Gemeinden und Gemeindeverbande ausdriicklich ala Trager be
zeichnet sind, ist auch eine Bestimmung wie in der RFV. dariiber, daB die Trager 
der Jugendhilfe Korperschaften des offentlichen Rechts seien, nicht erforderlich. 
DaB die Trager leistungsfahig sein sollen, ist nicht positiv rechtlich bestimmt, son
dern ergibt sich aus der Zusammenfassung der ihnen gestellten Aufgaben. 

II. Durchffihrnng. Das Landesfiirsorgerecht ist zwei verschiedene Wege ge
gangen. Es hat entweder die Fiirsorgeverbande oder Gemeinden und Gemeinde
verbande mit der Durchfiihrung der Jugendhilfe beauftragt. 

1. Fiirsorgeverbande als Trager der Jugendhilfe. Bezirksfiirsorge
verbande sind als Trager der Jugendhilfe bestimmt in Sachsen, Baden, Hessen, 
Lippe-Detmold, Waldeck. 

2. Gemeinden und Gemeindever bande sind genannt von PreuBen, 
Bayern, Hamburg, Oldenburg, Braunschweig, Anhalt, Liibeck, Mecklenburg-Strelitz, 
Schaumburg-Lippe, Thiiringen 2. 

B. Besondere Trager. 
Ala besondere Trager kommen in Frage: die Trager der Landesjugendamter (I) 

und die Trager der Fiirsorgeerziehungskosten (II) 3. 

I. Trager der landesjngendamtlichen Anfgaben. fiber diese Trager schweigt sich 
das Gesetz aus. Es nimmt offenbar an, daB im allgemeinen das Land selbst ala 
Trager in Frage kommt. Denn es bestimmt, daB groBere Lander mehrere Trager, 
kleinere Lander eine gemeinschaftliche Tragerschaft vereinbaren konnen. Es konnen 
sogar die Jugendamter eines Landes oder eines Landesteiles dem Jugendamte eines 
anderen Landes angeschlossen werden, und es kann fiir J ugendamter verschiedener 
Lander oder Landesteile ein Trager der landesjugendamtlichen Aufgaben errichtet 
werden. Indes sind aIle diese zuletzt genannten Bestimmungen ohn,e Bedeutung. 
Von keiner Seite ist von diesen Vereinfachungsmoglichkeiten Gebrauch gemacht 
worden, wie iiberhaupt diese Bestimmungen in ihrer Bedeutung dadurch vermindert 
worden sind, daB ihre Durchfiihrung nicht mehr reichsrechtlich erzwungen werden 
kann, sondern dem Ermessen der Lander iiberlassen ist. Die landesrechtlichen 
Bestimmungen werden zweckmaBig erst besprochen, wenn von dem Landesjugend
amt als Organ gehandelt wird 4. 

II. Die Trager der Fiirsorgeerziehnngskosten. Nach § 70 bestimmt das Land die 
Trager der Fiirsorgeerziehungskosten. Das Land hat hierbei vollatandig freie Hand. 
Reichsfiirsorgerechtlich besteht keinerlei einschrankende Bestimmung. DaB die 
Fiirsorgeerziehungskosten zwischen mehreren Tragern geteilt werden, verlangt und 

1 POLLIGKEIT, S. 46. - FICHTL, S. 15. V gl. z. B. Anhalt: J ugendwohlfahrtsverbande, dsgl. 
Lubeck. 

2 Daruber, daB auch in den Liindem, die die Fiirsorgeverbande nicht direkt als Trager der 
Jugendhilfe bezeichnet haben, vielfach die Tragerschaft der Fiirsorgepflicht und der Jugend
hilfe zusammemallt, siehe Naheres § 11. 

3 Das Reich als Trager des Reichsjugendamts wird hier nicht besonders behandelt, da durch 
die Notverordnung Art. I, Ziff. 2 das Inkrafttreten der entsprechenden Bestimmungen des 
RJWG. verhindert worden ist. 

4 Siehe S. 45. 
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verhindert das Reichsfiirsorgerecht nicht. Die Begriindung zum RJWG. sagt aus
driicklich1, daf3 sie davon absehe, den Lii.ndern irgendwelche Vorschriften iiber die 
Kostentrii.gerregelung zu machen. 

Die Losung in den Lii.ndern ist deshalb auch auf3erordentlich verschieden. 
Das Land tragt die voUen Kosten in Hamburg (§ 24), Oldenburg (§ 32), Bremen 
(§ 6) und Liibeck (§ 19). In Preuf3en tragt das Land 2/3, das iibrige 1/3 die durch
fiihrenden Kommunalverbande (§ 22). Auch in Waldeck trii.gt das Land 2/3, das 
restliche 1/3 aber der Bezirksfiirsorgeverband des gewohnlichen Aufenthalts des in 
Fiirsorgeerziehung Untergebrachten (§ 16). Die Hii.lfte der Kosten tragt das Land 
Bayern, 2/10 der Trager des zustii.ndigen Jugendamts und die restlichen 3/10 werden 
wiederum nach besonderen Bestimmungen verteilt 2. Die Hii.lfte der Kosten trii.gt auch 
das Land Mecklenburg-Schwerin, die andere Hii.lfte hier die Bezirksfiirsorgever
bande (§ 8). In Sachsen (§ 18) und Baden (§ 41) richtet sich der Trager der Fiirsorge
erziehungskosten nach der fiirsorgerechtlichen Zustandigkeit der §§ 7 ff. VRF. 
In Anhalt ist der Trager des Jugendamts auch der Trager der Fiirsorgeerziehungs
kosten (§ 20). In Wiirttemberg trii.gt der Landesfiirsorgeverband 4/5 und die Wohn
sitzgemeinde 1/5 (Art. 4, V). In Hessen tragt der Bezirksfiirsorgeverband die Gesamt
kosten; die zustii.ndige Gemeinde kann bis zur Halfte der Kosten herangezogen 
werden (Art. II). In Thiiringen werden die Kosten gedrittelt und auf Land, Kreis 
und Gemeinde verteilt (§ 7). 

§ 9. Vbersicht fiber die Aufgaben. Die Organe. 
Der Unterschied zwischen reichsrechtlichen und landesrechtlichen Aufgaben, 

der fiir die Fiirsorgepflicht wesentlich war, ist hier nicht von entscheidender Be
deutung. Vielmehr ist hier zu behandeln die reicru,rechtliche Aufgabe der Trager (A), 
der Einfluf3 des Landesfiirsorgerechts auf die reichsrechtlichen Aufgaben (B) und 
die ErfiiUung der Aufgaben, insbesondere die Bildung der Organe, namentlich der 
Jugendamter (C). 

A. Die reicbsrechtlichen Aufgaben. 
Wahrend die RFV. mit einer Liste der Aufgaben beginnt, die in sich wenig syste

matisch ist und erst, wie wir sehen werden, durch die RGr. zu einem einheit
lichen Gesamtaufgabenkreis geformt wird, geht das RJWG. den umgekehrten Weg, 
indem es zunachst das Ziel aufsteUt und dem Ziele entsprechend die Aufgaben im 
einzelnen bezeichnet. 1m einzelnen gehort die Besprechung dieses Zieles und der 
Aufgaben nach Voraussetzung und Leistung in das materielle Fiirsorgerecht 
(Kapitel III). Hier ist nur ein Uberblick erforderlich, urn die Vorschriften iiber 
die Erfiillung, insbesondere iiber die Bildung der Organe, verstii.ndlich zu machen. 

Auf das Ziel: "Erfiillung des Erziehungsanspruches jedes deutschen Kindes" 
ist die gesamte Arbeit der Trager der Jugendhilfe gerichtet. Jugendhilfe um
faf3t aUe behordlichen Maf3nahmen zur Forderung der Jugendwohlfahrt (§ 2 Abs. 2). 
Diese behordlichen Maf3nahmen sind reichsrechtlich nach den Tragern verteilt und 
die Organe dieser Trager sind als Jugendwohlfahrtsbehorde bezeichnet, wobei aller
dings die Fiirsorgeerziehungsbehorde nicht ausdriicklich mit benannt ist, obwohl 
auch sie ein Organ der offentlichen Jugendhilfe ist. 

I. Das Jugendamt. Die §§ 3 und 4 enthalten die Aufgaben der Jugendamter, 
die §§ 12 und 13 und einige sonstige Bestimmungen die Aufgaben der Landesjugend
amter, Abschnitt VI 2 §§ 62ff. RJWG. die Aufgaben der FiirsorgeerziehungsbehOrde. 

1. § 3 faf3t zusammen: 
selbstii.ndigeAufgaben: Schutz der Pflegekinder und Fiirsorge fUr hilfsbediirftige 

Minderjii.hrige, 

1 S.89. 
2 .Art. 38 d. bayr. JAG., vgl. HESS, S. 282f£., Bl. f. offentl. Fiirsorge 1927, S. 161. SCHlEDER

MAIR, s. 263. 
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Mitwirkungsaufgaben: im Vormundschaftswesen, bei del' Schutzaufsicht und 
del' Fiirsorgeerziehung, bei del' Beaufsichtigung del' Arbeit von Kindern und jugend
lichen Arbeitern, bei del' Fiirsorge fiir Kriegerwaisen und Kindern von Kriegs
hinterbliebenen, bei del' Jugendhilfe bei del' Polizeibehorde, insbesondere bei del' 
Unterbringung zur vorbeugenden Verwahrung, bei del' Jugendgerichtshilfe 1 . Inwie
weit es sich hier um rein fUrsorgerechtliche Aufgaben handelt odeI' um sozialpoli
tische Aufgaben im fUrsorgerechtlichen Gewande odeI' um Hilfeleistung bei nicht 
fiirsorgerechtlichen Aufgaben anderer Stellen, das kann erst im einzelnen erortert 
werden, wenn diese Aufgaben speziell dargestellt sind. 

2. § 4 RJWG. ist andel's konstruiert. Wahrend § 3 bestimmte einzelne Tat
bestande del' Fiirsorgebediirltigkeit Minderjahriger, wie sie auf Grund del' fiirsorge
rechtlichen Entwicklung sich allmahlich herausgebildet haben, benennt, bringt § 4 
eine Aufzahlung nach den Altersklassen del' Minderjahrigen. Nur in Ziff. 1, Be
ratung del' Jugendlichen, fehlt die Altersklassenbestimmung, unter "jugendlich" ist 
offensichtlich minderjahrig gemeint 2. Wahrend § 3 die aktive unmittelbare Be
schaftigung mit dem Einzelfall im Auge hat, sagt § 4, daB es Aufgabe des J ugendamts 
ist, Einrichtungen und Veranstaltungen anzuregen und zu fordern und erst, wenn 
wedel' Anregung noch Forderung zum Ziele fiihrt, solche Einrichtungen und Ver
anstaltungen selbst zu schaffen. Zum Vergleiche sei hier hingewiesen auf § 4 RGr., 
wo es heiBt, daB die Fiirsorge auch Einrichtungen fiir Hilfsbediirftige fordern solI, 
und auf § 32 RGr., wonach die soziale Fiirsorge allgemeine Einrichtungen, die auch 
Kriegsbeschadigten und Kriegshinterbliebenen zugute kommen, besonders fordern 
solI 3 • Del' Tatigkeit des Jugendamts im Rahmen des § 4 ist eine Sondersubsidiaritat 
gegeniiber del' freien W ohlfahrtspflege auferlegt worden. Die Frage ist reichsfiir
sorgerechtlich ohne besondere Bedeutung, da nach Ziffer 4 del' Notverordnung eine 
reichsrechtliche Verpflichtung zur Durchfiihrung des § 4 nicht besteht. 

II. Das Landesjugendamt. Die Aufgaben des Landesjugendamts sind, nachdem 
im § 12 del' Zweck des Landesjugendamts - Sicherung einer gleichmaBigen Er
fiillung del' den Jugendamtern obliegenden Aufgaben und Unterstiitzung ihrer Ar
beit - festgestellt ist, einmal im § 13, auBerdem an verschiedenen anderen Stellen 
des Gesetzes bezeichnet. Im § 13 heiBt es, daB dem Landesjugendamt bestimmte 
Aufgaben "obliegen". Diese von den §§ 3 und 4 abweichende Formulierung hat indes 
keinerlei rechtliche Bedeutung 4. Es handelt sich im § 13 um . 

Einzelaufgaben: Die Erteilung del' Erlaubnis zur Ubernahme von Pflegekindern 
durch Anstalten, sowie die Aufsicht iiber Anstalten gemaB § 29 RJWG., 

Mitwirkungsaufgaben: die Mitwirkung bei der Unterbringung Minderjahriger und 
bei del' Fiirsorgerziehung, 

sonstige Aufgaben: die Aufstellung gemeinsamer Richtlinien, die Beratung del' 
Jugendamter, die Zusammenfassung aller Veranstaltungen, die sich auf die Gefahr
detenfiirsorge beziehen, die Vermittlung von Anregungen. 

AuBerdem ist das Landesjugendamt im Pflegekinderschutz mit dem EriaB 
von Richtlinien beauftragt, und hat auch im Vormundschaftswesen gewisse Auf
gaben zu erfiillell. In der Fiirsorgeerziehung solI es, wellll es nicht selbst Fiirsorge
erziehungsbehorde ist, mitwirken. 

III. Reiehsreehtliehe Einsehrankung dureh Notverordnung. Durch die Notver
ordnung sind indes die reichsrechtlichen Aufgabell nicht unerheblich eingeschrankt 
worden 5. Zunachst ist die Fiirsorge fUr hilfsbediirftige Minderjahrige als Aufgabe 

1 Vgl. HAEKEL, JugendgerichtshiIfe. 
2 Es gibt keinen einheitlichen Begriff des "Jugendlichen" im Deutschen Recht. Eindeutig 

ist lediglich die Bezeichnung "l\finderjahriger" fiir das 6ffentliche und private Recht. Vgl. 
WEYL, Das deutsche Jugendrecht, S.69. 

3 Vgl. auch § 4 des Sachs. Wohlfahrtspflegegesetzes. 4 POLLIGKEIT, S.73. 
5 ohne zeitliche Beschrankung. Anders Art. 8 EGRJWG. in der alten Fassung. 



42 Die fiirsorgerechtlichen Trager und Organe. 

der J ugendbilfe iiberhaupt gestrichen und del' Fiirsorgepflicht zugewiesen. Ferner 
ist die reichsrechtliche Pflicht zur Durchfiihrung der Aufgaben des § 4 aufgehoben 
(Ziff.4 der Notverordnung). Es ist danach den Landern iiberlassen, inwieweit sie 
diese Aufgaben durchfiihren. Die Durchfiihrung der Schutzaufsicht ist insofernein
geschrankt, als sie dem Jugendamt nur mit seinem Einverstandnis iibertragen 
werden darf. Endlich ist die Erfiillung der dem Landesjugendamt durch § 13 auf
erlegten Aufgaben dem Ermessen des Landes iiberlassen worden!. Die Sondervor
schriften aus der Fiirsorgeerziehung iiber die Unterbringung besonderer Gruppen 
von Minderjahrigen in besonderen Anstalten ist gleichfalls aufgehoben. Damit ist 
der Kreis der reichsrechtlich zwangsmaBig vorgeschriebenen Aufgaben der Jugend
hilfe tatsachlich nicht unerheblich eingeschrankt worden2 ; indes wird die Bedeutung 
der Notverordnung erst klar, wenn neben diesen reichsrechtlichen Einschrankungen 
der Aufgaben noch die Befugnisse der Landesbehi:irde zu weiteren Einschrankungen 
besprochen sind. 

B. Del' landesrechtliche EinfluB. 

Der EinfluB des Landes auf die reichsrechtlich festgelegten Aufgaben ist einer
seits im RJWG. selbst (1), anderseits in der genannten Notverordnung (II) fest
gelegt. 

I. Allgemeines. Fiir die Mitwirkungsaufgaben verweisen Ziff. 6 und 8 § 3 auf 
nahere landesrechtliche V orschriften. N ach § 4 Abs. 2 kann das Nahere durch die 
oberste Landesbehi:irde bestimmt werden. Endlich ki:innen nach § 13 Abs. 2 dem 
Landesjugendamt noch weitere Aufgaben iibertragen werden. An mehreren Stellen 
des RJWG. ist der EinfluB des Landesrechts ausdriicklich festgelegt. Beispiel: § 31 
Pflegekinderwesen, §§ 34, 42 Vormundschaftswesen, § 70 Fiirsorgeerziehung. Nach 
Art. 7 des EG.RJWG. erlaBt die Landesgesetzgebung die erforderlichen tJhergangs
vorschriften. 

ll. Notverordnung. Die bereits genannte Notverordnung hat nicht nur selbst 
den yom RJWG. vorgesehenen Aufgabenkreis eingeschrankt, sie hat auch dariiber 
hinaus die Durchfiihrung der Aufgaben des RJWG.landesrechtlich vermeidbar 
gemacht3, indem sie der obersten Landesbehi:irde gewisse Sonderbefugnisse verliehen 
hat. Uber die in den einzelnen Ziffern des Art. 1 genannten besonders verliehenen 
Befugnisse hinausgehende Rechte hat die oberste Landesbehi:irde aber nicht. Sie kann 
solche Befugnisse nicht auf die allgemeine Einleitung des Art. 1 stiitzen, wo es heiBt, 
daB die Lander bis auf weiteres nicht verpflichtet sind, Bestimmungen des RJWG. 
durchzufiihren, die neue Aufgaben oder eine wesentliche Erweiterung bereits be
stehender Aufgaben fiir die Trager der Jugendwohlfahrt enthalten. Die Formulie
rung des nachsten Satzes: "Es wird daher unter Aufrechterhaltung des Gesetzes im 
iibrigen folgendes bestimmt", ergibt einwandfrei, daB die Aufzahlung der ver
liehenen Befugnisse erschi:ipfend ist4 • Die Eingangsworte Art. 1 geben lediglich die 
Begriindung fiir die gesamte Verordnung. Die oberste Landesbehi:irde kann von der 
Durchfiihrung der Aufgaben der §§ 3, 5 bis 8 vollstandig befreien. Diese Befugnis 
ist inzwischen durch das Jugendgerichtsgesetz insofern wieder eingeschrankt, als 
dort das Jugendamt als Organ der Jugendgerichtshilfe ohne irgendeine Einschran
kung genannt ist 5. 

Die oberste Landesbehi:irde kann auf Antrag die Altersgrenze, die fiir den Pflege
kinderschutz mit 14 Jahren festgesetzt ist, herabsetzen, aber nur dann, wenn die 

1 A. M. POLLIGKEIT-BLUMENTHAL, S.54. 
2 Vgl. z. B. FELISCH, "Die Uberreste des RJWG."JW. 1925, S.314. 
3 Dnd zwar ebenfalls ohne Zeitbeschrankung. 
4 FICHTL, S.145. - POLLIGKEIT-BLUMENTHAL, S.49. 
5 Eine allgemeine Befreiung gemaB Ziff. 3 Art. 1 der Notverordnung hat lediglich Mecklen

burg-Strelitz ausg~~prochen. 
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Durchfiihrung des vollen reichsrechtlich vorgesehenen Pflegekinderschutzes sich 
als eine wesentliche Erweiterung der am 31. 3. 24 vorhandenen Aufgaben heraus
stellt. Endlich kann die oberste LandesbehOrde auf Antrag von der Dilrchfiihrung 
der Bestimmungen iiber die gesetzliche Amtsvormundschaft Befreiung geW'ahren. 

Die Befugnisse diirfen nicht dazu verwandt werden, den tatsachlichen bisher 
geiibten Umfang der Jugendhilfe einzuschranken 1. 

C. Jugendwohlfabrtsbeborden. 

Die Organe der Jugendhilfe heiBen Jugendwohlfahrtsbehorden 2• Reichsrecht
lich bindend vorgeschrieben ist, wenn man die Notverordnung beriicksichtigt, 
lediglich die Fiirsorgeerziehungsbehorde. Denn von der Errichtung von Jugend
amtern kann Befreiung erteilt werden und die Errichtung der Landesjugendamter ist 
in das Ermessen der Lander gestellt. Mit Riicksicht darauf, daB die meisten Lan
der, darunter auch PreuBen, auf die Befreiung aus Ziff. I der Notverordnung ver
zichtet haben, uni daB fast aIle Lander Jugendamter errichtet haben, soIl un
abhangig von dieser Rechtslage zunachst das Jugendamt (I), dann das Landes
jugendamt (II) und schlieBlich die FiirsorgeerziehungsbehOrde (III) unter Beriick
sichtigung des jeweiligen Landesrechts behandelt werden. 

I. Fiir das Jugendamt sindreichsrechtliche (1), landesrechtliche (2) und ver
bandsrechtliche (3) Bestimmungen maBgebend. 

1. Reichsrech tliche V orschriften. Durch die Bestimmung der Trager 
ist festgelegt, daB das Jugendamt eine Einrichtung dieses Tragers sein solI. Fiir 
diese Einrichtung gelten Bestimmungen, die ihre Zusammensetzung, ihre Ver. 
fassung und ihr Verfahren regeIn. Diese Regelung findet sich in der Satzung 
des zustandigen Selbstverwaltungskorpers, wie § 9 Abs. I sagt. Zustandiger Selbst
verwaltungskorper ist der landesrechtlich bestimmte Trager, also die betreffende 
Gemeinde oder der betreffende Gemeindeverband. Diese Satzung ist an reichs
rechtliche und landesrechtliche V orschriften gebunden. An sich ware es reichs
rechtlich durchaus moglich gewesen, die Einrichtung des Jugendamts der landes
rechtlichen oder verbandsrechtlichen Regelung zu iiberlassen, indes sollte im Inter
esse der Einheitlichkeit doch in gewissen Punkten Einschrankungen fiir Landes
recht und Verban1srecht gegeben werden. § 9 spricht in diesem Zusammenhang 
von stimmberechtigten Mitgliedern des Jugendamts (a), von hauptamtlichen Kraften 
des Jugendamts (b) und endlich vom Vormundschaftsgericht im Jugendamt (c). 

a) Aus der Erwahnung der stimmberechtigten Mitglieder des Jugendamts ergibt 
sich, daB das Reichsfiirsorgerecht sich das J ugendamt als ein Kollegium denkt. 
Diese Bestimmung ist durch die Notverordnung nicht beriihrt. Das deutsche 
Jugendamt ist von Reichsfiirsorgerechts wegen ein Kollegium3• Es besteht aus 
einer Mehrheit von Personen. Auch die Amtsstelle nach der Notverordnung, der 
die Befugnisse des Jugendamts iibertragen werden konnen, muB kollegialisch ge
leitet sein. Von den stimmberechtigten Mitgliedern werden unterschieden: 

a) die beamteten Mitglieder. Diese beamteten Mitglieder miissen leitende 
Beamte sein4• Unter leitenden Beamten sind sowohl die leitenden Beamten der 
den Trager vertretenden Behorden (Biirgermeister, Stadtrate usw.), als auch im 
Jugendamt .selbst mit leitenden Funktionen versehene sonstige Beamte zu ver
stehen. Es muB sich aber urn Beamte handeIn. Wer Beamter ist, kann nur nach 
dem jeweiligen Landesbeamtenrecht entschieden werden. Auf Privatdienstvertrag 
angestellte Krafte fallen nicht unter diese Bestimmung des RJWG. 

1 Siehe die Ubersicht bei POLLIGKEIT-BLUMENTHAL, S. 194 ff. 
2 Vgl. auch § 5 RJWG. 3 ND VII, S.217, SCHIEDERMAIR, S. 51. 
4 Hierzu FRIEDEBERG-POLLIGKEIT, S.53, wo die auBerst unklare Entstehungsgeschichte 

dieser Bestimmung dargestellt ist. 
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f3) Die zweite Gruppe der Jugendamtsmitglieder SInd die nichtbeamteten 
Personen. Es miissen Miinner und Frauen sein. Eine Mindestzahl Frauen ist nicht 
vorgesehen; ein Jugendamtskollegium ohne wenigstens eine Frau wiire ungesetzlich 
zusammengesetzt. Ferner miissen die nichtbeamteten Mitglieder aus allen Bevol
kernngskreisen stammen: Jugendhilfe ist Sache derVolksgemeinschaft, nicht Sache 
einzelner Schichten. Endlich miissen die nichtbeamteten Mitglieder in der Jugend
wohlfahrt erfahren und bewiihrt sein. W 0 diese Erfahrung gesammelt ist, ist nicht 
gesagt, insbesondere auch nicht, ob sie auf siimtlichen Gebieten der Jugendwohl
fahrtspflege gesammelt sein muB. mer die Bewiihrung entscheidet die bern
fende oder vorschlagende Stelle. 2/r, der Gruppe der nichtbeamteten Mitglieder 
werden aus den im Bezirk des Jugendamts wirkenden freien Vereinigungen fiir 
Jugendwohlfahrt und Jugendbewegung auf deren Vorschlag berufenl. Diese Be
stimmung ist durch die Notverordnung insofern aufrecht erhalten, als auch in 
der als Jugendamt bezeichneten Amtsstelle die entsprechende Mitwirkung der 
freien Vereinigungen fiir Jugendwohlfahrt und Jugendbewegung gewiihrleistet 
werden muB. 

b) § 9 spricht weiter von hauptamtlichen Kriiften im Jugendamt. Jugendamt 
im Sinne dieser Bestimmung kann natiirlich nicht das Kollegium bezeichnen. 
Hier ist vielmehr mit Jugendamt die Gesamtheit der zur Durchfiihrung der Auf
gaben des Jugendamts tiitigen Personen gemeint, die gleichfalls mit der Bezeichnung 
Jugendamt zusammengefaBt werden 2. 

Das Gesetz unterscheidet hier nicht zwischen leitenden und ausfiihrenden Per
sonen, zwischen Verwaltungs- und Fiirsorgekriiften, zwischen Beamten und An
gestellten, zwischen besoldeten und ehrenamtlichen Kriiften. Es nennt Kriifte, die 
hauptamtlich tiitig sind, d. h. deren Tiitigkeit im Jugendamt ihre Haupttiitig
keit darstellt. Hierfiir sollen nur Personen berufen werden, die eine fiir die Betiiti
gung in der Jugendwohlfahrt hinreichende Ausbildung besitzen, die insbesondere 
durch eine mindestens einjiihrige praktische Arbeit in der Jugendwohlfahrt erworben 
ist. Es handelt sich allerdings nur um eine "Soll"-Vorschrift, die auBerdem durch 
Hinzufiigung der Worte "in der Regel" noch besonders geschwiicht worden ist 3 • 

c) § 9 spricht endlich von der Stelle, die berechtigt ist, an der Sitzung des Jugend
amts teilzunehmen. Unter Jugendamt ist hier das kollegiale Jugendamt im Sinne 
der Ausfiihrungen zu a) gemeint, nicht etwa Sitzungen, die die im Jugendamt tiiti
gen Kriifte zur Arbeitsbesprechung und zu iihnlichen Zwecken abhalten 4. Das 
Vormundschaftsgericht ist deshalb teilnahmeberechtigt, weil es eine entscheidende 
Stellung in der gesamten Jugendwohlfahrtspflege hatS und in den mannigfachsten 
Beziehungen zum Jugendamt steht 6• 

Es hat jedoch nur beratende Stimme. Ob ein Vormundschaftsrichter als eine in 
der Jugendwohlfahrt erfahrene und bewiihrte Person in das Jugendamt gewiihlt 
wird, ist von der Bestimmung des Abs.4 § 9 vollstiindig unabhiingig. "Vormund
schaftsgericht" ist dasjenige, zu dessen Bezirk der Jugendamtsbezirk gehort. Bei 
der Verschiedenheit der Gerichtsbezirke und der Gemeindebezirke kann ein Jugend
amtsbezirk zu mehreren Gerichtsbezirken gehoren. Dann sind gegebenenfalls mehrere 
Vormundschaftsgerichte teilnahme berechtigt. 

2. Die landesrech tlichen V orschriften sind zuniichst die allgemeinen staats
und verwaltungsrechtlichen Vorschriften iiber die Satzung, die hier nicht weiter zu 

1 V gl. Kap. VII. 
2 In der Sprache der Verwaltung: die Dezernenten, Referenten, die Dienststelle, das Biiro, 

die Fiirsorgekrafte usw. 
3 Vgl. aber § 10 Sachs. W.PfI.Ges. v. WELCK II, S. Ill. 
4 BEHREND, S. 155. 
6 OETKER, Recht, 1920, S. 230 und JW. 1924, S. 278, wo er fiir "Obertragung der Befugnisse 

des JA. an das VG. eintritt. Hiergegen FRIEDLANDER, Zentr.BI. 16, S.56. 
6 Vgl. FRIEDLANDER a. a. O. 
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behandeln sind, dann die besonderen fiirsorgerechtlichen Bestimmungen, die sich auf 
Zusammensetzung, Verfassung und Verfahren des Jugendamtes beziehen. Da, wie 
oben erwahnt, die Lander durch die Notverordnung die Befugnis haben, die Gemein
den und Gemeindeverbande von der Einrichtung von Jugendamtern im Sinne des 
RJWG. zu befreien 1, konnen sie allgemein oder im einzelnen Fall auch andere Be
stimmungen uber Zusammensetzung, Verfassung und Verfahren geben als das Reichs
recht. Die tibersicht uber die entsprechenden landesfiirsorgerechtlichen Bestim
mungen ergeben unter dem Gesichtspunkt, ob und inwieweit von der Befreiungs
befugnis Gebrauch gemacht worden ist, folgendes Blld: 

Von der Befugnis haben keinen Gebrauch gemacht: PreuBen, Sachsen, Ham
burg, Oldenburg, Anhalt, Bremen, Lubeck, Schaumburg-Lippe. In diesen Landern 
sind also Jugendamter zu errichten. 

Bayern und Baden haben sich die Befugnis, im Einzelfall die Befreiung zu erteilen, 
ausdriicklich vorbehalten. 

Mecklenburg-Strelitz hat als einziges Land ganz allgemein die Befugnis ertellt. 
Eine Reihe Lander haben Sonderbestimmungen getroffen. Hessen und Lippe

Detmold haben die Bezirksfiirsorgestellen als Jugendamter bezeichnet. Thiiringen 
hat die Wohlfahrtsamter, Waldeck die Kreiswohlfahrtsamter zu Jugendamtern ge
macht. 

1m einzelnen beziehen sich die landesrechtlichen Vorschriften auf Zusammen
setzung, Verfassung und Verfahren: 

a) Die Zusammensetzung des Kollegiums ist landesrechtlich auBerordentlich 
verschieden geregelt. Reichsfursorgerechtlich bindend ist lediglich die Bestimmung, 
daB von den nicht beamteten Mitgliedern 2/5 aus der freien W ohlfahrtspflege zu 
entnehmen sind. In der Regel sind den Vertretern der Kirche, der Schule und 
der Arztes3haft Sitze im Kollegium eingeraumt. 

b) Die Verfassung des Jugendamtes: Hierunter ist zu verstehen Name und 
Sitz, Aufgabenkreis, Vorsitz, Wahl, Wahldauer, Einberufung der Sitzungen u. a. 
Hierzu gehoren aber auch die durch § 10 RJWG. gegebene Moglichkeit der tiber
tragung der Aufgaben auf ein W ohlfahrtsamt oder die Ubertragung der gesund
heitlichen Aufgaben auf ein Gesundheitsamt, und auBerdem die Regelung der 
durch § 11 gegebenen Ubertragungsmoglichkeiten. 

c) Das Verfahren. Hierunter ist vor allem die Regelung der inneren Ver
waltungsorganisation zu verstehen, z. B. die Beziehungen zwischen dem sog. Innen
dienst und AuBendienst 2• 

3. Die ver bandsrechtlichen Vorschriften. 
Diese Vorschriften faBt das Gesetz unter der Bezeichnung Satzung zusammen, 

ohne damit den besonderen Benennungen, die das Landesverfassungs- oder Landes
verwaltungsrecht kennt, vorzugreifen (z. B. Statut, Ortsgesetz u. a.). Die Satzung 
regelt auf Grundlage der reichsfiirsorge- und landesfursorgerechtlichen Bestimmungen 
Zusammensetzung, Verfassung und Verfahren. 

II. Landesjugendamter. 1. Die ursprunglich durch das RJWG. gegebene 
Verpflichtung, Landesjugendamter zu errichten, ist durch die Notverordnung be
seitigt, die nicht bloB die Verpflichtung zur Errichtung von Landesjugendamtern 
gestrichen hat, sondern auBerdem auch die Durchfuhrung der dem Landesjugendamt 
im § 13 RJWG. genannten Aufgaben dem Ermessen der Lander uberlassen hat. 
Infolgedessen sind die Bestimmungen der §§ 12-14 ohne reichsfiirsorgerechtliche 
Bedeutung. Da aber den Landesjugendamtern, abgesehen von dem § 13, weitere 
Aufgaben auferlegt sind, deren Erfiillung im Gegensatz zu den Aufgaben des § 13 
reichsfiirsorgerechtlich zwingend ist, war eine Bestimmung notig, wer diese Auf-

1 Abgesehen von dem 2/5-Anspruch der freien Wohlfahrtspflege. 
2 VgI. § 10 Sachs. WPfl.Gesetz. 
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gaben nunmehr zu iibernehmen habe. Nach Art. I Ziff.2 der Notverordnung in 
Verbindung mit § 77 RJWG. bestimmt die Landesregierung, wer die Aufgaben 
der Landesjugendamter wahrzunehmen hat. Jedoch bezieht sich diese Bestimmung 
lediglich auf die oben unter A II am SchluB genannten Aufgaben der Landes
jugendamter und auf die etwa aus dem Verzeichnis des § 13 herausgenommenen 
Aufgaben, die landesfiirsorgerechtlich als Pflichtaufgaben bezeichnet werden. Vor 
allem muB Ziff. 8 des § 13, die die Erteilung der Erlaubnis zur Annahme von Pflege
kindern durch Anstalten, sowie die Aufsicht iiber Anstalten gemaB § 29 RJWG. den 
Landesjugendamtern iibertrug, durchgefiihrt werden. 

2. PreuBen hatte an sich nach Abs. 2 § 12 als groBeres Land mehrere Landes
jugendamter errichten konnen. Es hat aber einen Mittelweg gewahlt, indem es 
von dem Gedanken ausging, daB einerseits ein einheitliches Landesjugendamt 
fiir ganz PreuBen nicht geschaffen werden konne, anderseits eine Verpflichtung 
anderer Korperschaften, Landesjugendamter einzurichten, angesichts der beson
deren durch die Notverordnung gekennzeichneten Notlage nicht festgelegt werden 
konne. Es hat infolgedessen den Provinzialverbanden, den Bezirksverbanden Wies
baden und Kassel, dem Kommunalverband der Hohenzollernschen Lande und der 
Stadtgemeinde Berlin 1 die Befugnis verliehen, Landesjugendamter zu errichten. Die 
Besonderheit dieser preuBischen Landesjugendamter beruht darin, daB sie ledig
lich die Aufgaben des § 13 Ziff.I-7 zu erfiillen haben, daB aber das Land sich 
durch den Minister fiir Volkswohlfahrt die Bestimmung dariiber ausdriicklich vor
behalt, wer die Aufgaben von § 13 Ziff. 8 und die iibrigen im Gesetz genannten Auf
gaben durchzufiihren hat 2. FUr den Fall, daB Landesjugendamter errichtet werden, 
ist Zusammensetzung und VerfassungnichtindasBelieben der Errichtungsverbande ge
stellt, vielmehr sind durch den §13 desAG. inseinzelne gehende Bestimmungengetroffen. 

3. Von der Bildung von Landesjugendamtern hat lediglich Mecklenburg-Strelitz 
vollstandig abgesehen. Besondere Landesjugendamter haben errichtet: Bayern, 
Sachsen 3, Baden, Hamburg, Oldenburg, Liibeck. Hessen, Thiiringen, Braunschweig 
und Lippe-Detmold haben ein Ministerium als Landesjugendamt beauftragt und 
ihm in d:eser Eigenschaft einen besonderen Beirat beigegeben. Anhalt hat durch 
sein AG. das Landesjugendamt nicht errichtet, sondern dem Staatsministerium 
lediglich die Befugnis zur Errichtung erteilt. In Mecklenburg-Schwerin, Waldeck 
und Schaumburg-Lippe ist das Landeswohlfahrtsamt als Landesjugendamt be
zeichnet, wahrend in Bremen das Jugendamt der Stadtgemeinde Bremen die 
Aufgaben des Landesjugendamtes durchfiihrt. 

III. FUr die Fiirsorgeerzieh ungs behorde gibt es nur die eine reichsfiirsorge
rechtliche Bestimmung, daB die Landesgesetzgebung die Fiirsorgeerziehungsbehorde 
zu bestimmen hat, und daB nach Moglichkeit die FUrsorgeerziehungsbehorde mit dem 
Landesjugendamt zu vereinen ist. DaB die Fiirsorgeerziehungsbehorde in irgend
welchen besonderen Beziehungen zum Trager der Kosten der Fiirsorgeerziehung 
stehen miiBte, ist nicht bestimmt. Es muB nur eine Behorde sein, d. h. eine in ihrem 
Bestande yom Wechsel der Personen unabhangige, mit sachlichen und personlichen 
Kraften ausgestattete offentliche Amtsstelle. Ihre Aufgabe ist die Durchfiihrung 
der Fiirsorgeerziehung. Auch hier sind wieder von den Landern die verschieden
artigsten Bestimmungen getroffen worden. Die Fiirsorgeerziehungsbehorde ist 
iibrigens bei den im § 2 RJWG. angegebenen Jugendwohlfahrtsbehorden nicht 
genannt, obwohl die behordlichen MaBnahmen der Fiirsorgeerziehungsbehorde 
zweifellos zur offentlichen Jugendhilfe gehOren. 

1 Von geringfiigigen Unterschieden abgesehen, sind das die preuBischen Landesfiirsorge
verbande (§ 1 AV. zur RFV.). 

2 Diese Funktionen des Landesjugendamtes sind im allgemeinen den Reg.Prasidenten, fiir 
Berlin dem Oberprasidenten iibertragen. 

3 Landeswohlfahrts- und Jugendamt. 
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In PreuBen sind die Provinzialausschiisse zu Fiirsorgeerziehungsbehorden erklart 
worden!. Mehrere Lander haben die Landesjugendamter als Fiirsorgeerziehungs
behorden bestimmt; so Hamburg, Braunschweig, Liibeck, Schaumburg-Lippe. Ein 
Ministerium haben als Fiirsorgeerziehungsbehorde bestimmt: Thiiringen, Anhalt 
und Lippe-Detmold. Einen besonderen FiirsorgeerziehungsausschuB als Fiirsorge
erziehungsbehorde bestellen Wiirttemberg und Oldenburg. Die Jugendamter sind 
Fiirsorgeerziehungsbehorde in Sachsen, Hessen, Mecklenburg-Strelitz, Waldeck, 
fiir Bremen das Jugendamt in der Stadt Bremen, fiir Mecklenburg-Schwerin das 
jeweils zustandige Wohlfahrtsamt. Besondere Bestimmungen haben Bayern und 
Baden. In Bayern 2 liegt die Ausfiihrung der Fiirsorgeerziehung im einzelnen FaIle 
den Jugendamtern und den Zweigstellen des Landesjugendamts ob. Dem Landes
jugendamt selbst liegt die Ausfiihrung der Fiirsorgeerziehung ob, soweit es sich 
um die allgemeinen Einrichtungen des V ollzuges handelt. In Baden ist die Rechts
lage recht verwickelt3• Fiirsorgeerziehungsbehorde im Sinne des RJWG. ist das 
Justizministerium. Es regelt den Vollzug der Fiirsorgeerziehung durch allgemeine 
Richtlinien oder durch Anordnungen im Einzelfall. Der V ollzug der Fiirsorgeer
ziehung im einzelnen liegt den Vormundschaftsgerichten ob, die insoweit nicht Be
horden mit richterlicher Unabhangigkeit, sondern an die Weisungen des Justiz
Ininisteriums gebundene Amtsstellen sind. Das Vormundschaftsgericht solI mit dem 
Vollzug seiner Anordnungen das Jugendamt betrauen, sofern dieses Jugendamt 
iiber die erforderlichen sachkundigen Krafte verfiigt. Dieses Jugendamt ist dem 
Vormundschaftsgericht gegeniiber zur Durchfiihrung der Anordnungen verpflichtet. 
Anderseits hat das Jugendamt wegen unterbliebener tJbertragung des Vollzuges 
das Recht der Beschwerde an das Justizministerium. Das Jugendamt ist dem Vor
mundschaftsgericht zum Bericht verpflichtet und wird laufend durch das Vormund
schaftsgericht iiberwacht. 

§ 10. ITT. Aufsicht. 
Die Trager sowohl der Fiirsorgepflicht wie der Jugendhilfe sind in den Aufbau 

der Landesverwaltungen eingegliedert und fiihren in dieser Eingliederung die 
reichsrechtlichen und landesrechtlichen Aufgaben durch. Daraus ergibt sich die 
Frage, ob und inwieweit Trager und Organe einer besonderen Aufsicht unter
stehen, oder ob mit der Eingliederung in die Landesverwaltung die Frage der Auf
sicht gelOst ist. Hierzu nehmen Reichsrecht (A) und Landesrecht (B) Stellung. 

A. Fiir das Reichsrecht ist zunachst Art. 14 und 15 RV. maBgebend. Danach 
fiihrt, wenn die Lander Reichsgesetze durchfiihren, das Reich die Aufsicht. Sonder
bestimmungen fUr die Reichsaufsicht iiber die Durchfiihrung der reichsfiirsorge
rechtlichen Aufgaben bestehen nicht. AuBerdem besteht die reichsrechtliche Be
stimmung im § 3 Abs. 2 RFV., wonach das Land im Rahmen der reichsrechtlichen 
V orschriften die Aufsicht zu regeln hat. Andere reichsrechtliche V orschriften als die 
genannten Bestimmungen der RV. sind nicht vorhanden. Fiir die Jugendhilfe be
steht eine entsprechende Bestimmung nicht. Die Aufsicht bedarf auch deshalb 
einer Regelung, weil nach § 18 RFV. unter gewissen Voraussetzungen ein Fiir
sorgeverband seinen Ersatzanspruch gegen einen anderen Fiirsorgeverband, falls 
er den ersatzpflichtigen Fiirsorgeverband binnen einer bestimmten Frist nicht er
Initteln kann, bei seiner Aufsichtsbehorde anzumelden hat .. 

B. Soweit das Landesrecht bestehenden Korperschaften die fiirsorgerechtlichen 
Aufgaben iibertragen hat - was, wie wir sahen, im groBen Umfange geschehen 

1 Vgl. im einzelnen § 18 Abs. I Pr.AG.RJWG. 
2 Art. 30 des Bayer. JAG. vom 20. 7. 25. Hierzu HESS, S. 268 ff. und §§ lI3 ff. der Voll

zugsvorschriften, HESS, S. 364. - SCHIEDERMAIR. S. 253. 
3 § 22 ff. der Badischen AV. zum RJWG. 
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ist -, ist die Aufsicht insofern geregelt, als die landesverwaltungsrechtlich schon 
bestehende Aufsicht iiber diese Korperschaften sich auch auf ihre Tatigkeit hin
sichtlich der Erfiillung ihrer fiirsorgerechtlichen Aufgaben erstreckt. Hier entsteht 
nun die Frage, inwieweit neben dieser allgemeinen Aufsicht noch eine Sonderauf
sicht (Fachaufsicht) eingefiihrt werden solI. Inwieweit das geschehen ist, laBt sich 
nur nach dem jeweiligen Landesverfassungs- und Landesverwaltungsrecht beurteilen. 
Zu entscheiden war fiir die Lander namentlich, ob etwa den Landesfiirsorgestellen 
gegeniiber den Bezirksfiirsorgetellen und den Landesjugendamtern gegeniiber den 
Jugendamtern irgendwelche Aufsichssrechte einzuraumen waren. 

PreuBen hat durch die Bestimmung, daB Fiirsorgepflicht und Jugendhilfe -
letztere mit Ausnahme der Durchfiihrung der Fiirsorgeerziehung - als Aufgabe der 
Selbstverwaltung durchzufiihren sind, die Frage der Aufsicht gelost. Die landes
verfassungs- und verwaltungsrechtliche Stellung der Selbstverwaltung in PreuBen 
ergibt sich aus der PreuB. Verfassung, dem Landesverwaltungs- und dem Zu
standigkeitsgesetz. Diese Bestimmungen haben keine fiirsorgerechtliche Bedeutung 
und sind daher hier nicht weiter zu erortern. AufsichtsbehOrde nach § 18 RFV. ist 
in PreuBen fiir die Landesfiirsorgeverbande der Oberprasident, fiir die Bezirksfiir
sorgeverbande der Regierungsprasident, fiir die Stadt Berlin der Oberprasident. 
DaB die Fiirsorgeerziehung, soweit es sich um ihre Durchfiihrung handelt, in PreuBen 
nicht als Aufgabe der Selbstverwaltung erklart worden ist, hat zu dem Streit Ver
anlassung gegeben, ob diese Bestimmungen gegeniiber Art. 70 der PreuB. Verfassung 
giiltig ist. Mit Riicksicht auf die Entwicklung des preuBischen Fiirsorgerechtes 
bis zum RJWG. und auf § 70 RJWG. selbst ist die Giiltigkeit anzunehmen1• 

Wie PreuBen hat Sachsen geregelt. Es tritt zwar an Stelle des Ministers des 
Inneren der Arbeits- und Wohlfahrtsminister und an die Stelle der Gemeindekam
mer der BeschwerdeausschuB, der beim Landeswohlfahrts-Jugendamt gebildet ist. 
Aber auch diese Stell en haben keine weitergehenden Rechte, als die Gemeindeordnung 
ihnen gibt2• 

AlIe anderen Lander haben verschiedenartige Regelungen fiir Fiirsorgepflicht 
und Jugendhilfe getroffen. Fiir die Jugendhilfe hat Anhalt (§ 1) sich der PreuBischen 
Regelung angeschlossen, indem es die Ausfiihrung der Fiirsorgeerziehung ebenfalls 
von der Selbstverwaltung ausgenommen hat. Bayern bezeichnet die Durchfiihrung 
der Jugendhilfe ausdriicklich als iibertragenen Wirkungskreis im Sinne des § 22 
Abs. 1 der Bayer. Verfassung. Damit sind in Bayern die Pflichtaufgaben der Jugend
hilfe als Staatsverwaltungsangelegenheiten anerkannt. Eine Aufsicht kommt in 
Bayern also insoweit nicht in Frage, sondern die volle Unterordnung der Jugend
amter unter die staatlichen Behorden 3. Fiir die Fiirsorgepflicht sprechen Baden 
und Mecklenburg-Schwerin ausdriicklich von einer Uberwachung und dem Rechte, 
Richtlinien zu erlassen. Mecklenburg-Schwerin (§ 13) nennt ausdriicklich die 
Dienstaufsicht und fiigt noch besonders hinzu, daB das Ministerium Abteilung 
fiir Sozialpolitik AufsichtsbehOrde der Fiirsorgetrager im Sinne des § 18 Abs. 3 
RFV. ist. Eine Aufsicht des Landesfiirsorgeverbandes iiber die Bezirksfiirsorge
verbande und eine allgemeine Aufsicht der Landesjugendamter iiber die Jugend
amter ist nirgends eingefiihrt. Hamburg (§ 9 Abs. 2) hat sogar ausdriicklich gesagt, 
daB die fachliche Aufsicht iiber die Bezirksfiirsorgeverbande dem Landesfiirsorge
verband nicht zusteht. 

1 Zu der StreitfragesiehePOLLIGKEIT-BLUMENTHAL, S. 75ff. mit aHem Material; GOEZE, F.E., 
S.24ff. und RJWG. Kommentar, Vorbem. zu Abschn. VI. 

2 v. WELCK, Bd.2, S. 156 zu § 28 d. Sachs. WPflG. 
3 § 1 Abs. 2 d. Bayer. JAGes. Vgl. HESS, S.211. 



Rlickblick. 49 

§ 11. Riickblick. 
Die aus der reichsrechtlichen Trennung der Fursorgepflicht und Jugendhilfe sich 

ergebende getrennte Darstellung der Trager und Organe bedarf der Erganzung 
durch eine Zusammenfassung, die sich bezieht auf die Trager (I), die Organe (II) 
und einige landesrechtliche Besonderheiten (III). 

I. Die Trager. Eine Bestimmung, daB die Trager der Fursorgepflicht und der 
Jugendhilfe zusammenfallen mussen, enthalt das ReichsfUrsorgerecht nicht. Aber 
auch ein Hinweis, daB sie nach Moglichkeit zusammenfallen sollen, fehlt. Das 
RJWG. konnte auf die RFV. noch nicht Bezug nehmen. Aber auch die RFV. nennt 
das RJWG. nicht. Dagegen findet sich in der Notverordnung eine Bezugnahme 
auf die RFV., die aber das materielle Ftirsorgerecht betrifft. Das materielle Fftr
sorgerecht betrifft auch § 3 RGr., der gleichzeitig die Subsidiaritat der Fursorge
pflicht gegenuber der Jugendhilfe festlegt. Aber auch ohne reichsrechtliche Bindung 
oder Empfehlung ist in vielen Landern die Tragerschaft doch ftir Fursorgepflicht 
und Jugendhilfe die gleiche. Die wohlfahrtspolitische Erkenntnis der inneren Zu
sammengehorigkeit von Fftrsorgepflicht und J ugendhilfe hat vielfach zur landes
fursorgerechtlichen Anordnung der einheitlichen Tragerschaft geffthrt. 

II. Organe. Wahrend also das ReichsfUrsorgerecht bei den Tragern sich 
um die Beziehung von Fursorgepflicht und Jugendhilfe nicht kummert, ist die 
Sachlage bez. der Organe anders. Uberraschenderweise nennt allerdings die RFV., 
obwohl bei ihrem Erscheinen das RJWG. bereits weit uber ein Jahr vorlag, das 
Jugendamt nicht. Sie spricht lediglich im § 5 Abs. 4 davon, daB die Fursorgestellen 
fUr ihren Bereich Mittelpunkt der offentlichen W ohlfahrtspflege sein sollen. Die 
offentliche J ugendhilfe gehOrt zweifellos zur offentlichen W ohlfahrtspflege. Danach 
will es scheinen, als ob § 5 Abs. 4 RFV. an eine Vereinigung der Fursorgestelle mit 
dem Jugendamt gedacht hatte, wie diese Vereinigung ja auch in einigen Landern 
dilrchgefUhrt ist. Indessen ist nicht anzunehmen, daB dies der Sinn der genannten 
Bestimmung ist. Ihr Sinn ist vielmehr, daB die Fursorgestelle sich nicht mit der 
Durchfuhrung der ftirsorgerechtlichen Pflichtaufgaben begnugen soIl, sondern da
neben die freiwilligen Fursorgeaufgaben seines Tragers gleichfalls ubernehmen 
soIl. Ebenso uberraschenderweise nennt aber das RJWG. ausdrucklich das Wohl
fahrtsamt (§ 10) und gibt die Moglichkeit, Jugendamt als Organ der offentlichen 
Jugendhilfe und Wohlfahrtsamt als eine der W ohlfahrtspflege dienende Einrichtung 
miteinander zu vereinigen. Es muB auffallen, daB zwar das RJWG., nicht aber 
die RFV. die Bezeichnung Wohlfahrtsamt verwendet. 

III. Landesreehtliehe Besonderheiten. Die Wirkung der reichsftirsorgerecht
lichen Bestimmungen soIl im Zusammenhang an einigen Beispielen gezeigt werden: 

A. Sachsen hat durch sein Wohlfahrtspflegegesetz yom 28.3.25 1 eine Verein
heitlichung der Trager, der Organe und der Aufgaben herbeigefUhrt, wie sie in 
keinem anderen Lande bisher erreicht ist 2. Das W ohlfahrtspflegegesetz ist zugleich 
AG. zum RJWG. und zur RFV.; es bezeichnet die Fursorgepflicht und die Jugend
hilfe neben den anderen oben erwahnten landesftirsorgerechtlichen Aufgaben als 
Pflichtaufgaben der offentlichen Wohlfahrtspflege. Als Trager dieser offentlichen 
Wohlfahrtspflege sind die bezirksfreien Stadte und die Bezirksverbande bestimmt. 
Das Organ dieses Tragers ist das Wohlfahrts- und Jugendamt, und dieses Amt ist 
gleichzeitig Bezirksftirsorgestelle im Sinne der RFV. und Jugendamt im Sinne des 
RJWG. Eine anderweite Regelung ist nur mit besonderer Zustimmung des Arbeits-

1 GBI. S. 55. Das Wohlfahrtspflegegesetz hatte bereits einen Vorlaufer in dem Gesetz tiber 
die Wohlfahrtspflege vom 30.5.18 (GBI. S. 145). Bis zum Erlasse des gegenwartigen Wohl
fahrtspflegegesetzes war zur Ausfiihrung der RFV. und des RJWG. eine einheitliche Notver
ordnung vom 29.3.24 (GBI. S. 215) erlassen. Hierzu MAIER in Goglers Handworterbuch, S.153. 

2 Vgl. auch das llibische Gesetz tiber die offentliche Wohlfahrtspflege v. 27.11.25. Hier
zu LINK, Z. f. WPfl. 1, S. 434. 

Muthesius, Fiirsorgerecht. 4 
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und Wohlfahrtsministeriums moglich (§ 8). Diese Regelung hat den - nicht hoch 
genug zu schatzenden - formellen Vorteil, daB das sachsiche Landesfiirsorgerecht 
in einem Gesetz vereinigt ist und damit auch einheitliche Ausfiihrungsbestimmungen 
moglich sindl. Dadurch wird eine wohlfahrtspolitisch durchdachte Arbeit der so 
geschaffenen einheitlichen Trager um so mehr ermoglicht, als die fiirsorgerechtliche 
Leistung dieser Trager und ihrer Organe dem Reichsfursorgerecht gegenuber ganz 
auBerordentlich erweitert worden ist. 

B. In PreuBen sind Trager der Fiirsorgepflicht als Bezirksfiirsorgeverbande 
die Stadt- und Landkreise. Diese sind aber auch Trager der Jugendamter. Jeder 
Stadtkreis und jeder Landkreis in PreuBen hat also eine Bezirksfiirsorgestelle als 
Bezirksfiirsorgeverband und einJugendamt als Trager der jugendamtlichenAufgaben. 
Unterschiede bestehen nur bezuglich der Stadt Berlin und der Insel Helgoland2• 

Fiir die organischen Beziehungen zwischen Bezirksfiirsorgestelle und Jugendamt 
ist § 10 des AG. zum RJWG. maBgebend3• 

C. Die fiirsorgerechtliche Sonderstellung der Stadt Berlin beruht auf der 
landesrechtlichen Sonderstellung. Berlin ist, was seine Eingliederung in die Staats
und Selbstverwaltung anlangt, sowohl Provinz als Regierungsbezirk als Stadtkreis, 
sowohl Provinzialverband als Stadtgemeinde. AuBerdem ist die innere Organisation 
der Stadt Berlin als Selbstverwaltungskorper insofern eine besondere, als nicht nur 
Magistrat und Stadtverordnetenversammlung als Organe bestellt sind, sondern 
daneben noch 20 Bezirksamter und Bezirksversammlungen4• Diese verwaltungs
rechtlichen Besonderheiten haben zu folgenden Losungen gefiihrt: Berlin ist nach 
§ 1 AV. zur RFV. sowohl Bezirksfiirsorgeverband als auch Landesfiirsorgeverband 5. 

Die einzelnen Bezirke sind danach nicht selbstandige Bezirksfiirsorgeverbande 6• 

Indessen haben die Bezirke doch eine fiirsorgerechtliche Sonderstellung. Nach § 15 
Abs. 2 a. a. O. konnen sie die Ubertragung der Durchfiihrung der der Stadtgemeinde 
Berlin als Bezirksfiirsorgeverband obliegenden Fursorgeaufgaben beantragen. 
Diesem Antrage muB der Bezirksfiirsorgeverband Berlin entsprechen, soweit nicht 
die Durchfiihrung durch den Bezirksfiirsorgeverband selbst fiir eine wirtschaftlich 
gesunde Erfiillung der Fiirsorgeaufgaben erforderlich ist. Berlin als Stadtkreis 
hatte gemaB § 2 Abs.l AG. zum RJWG. ein Jugencamt zu errichten gehabt, aber 
auf Grund der Sonderbestimmung im § 2 Absatz 2 ist in Berlin fiir jeden Ver
waltungsbezirk ein Jugendamt - das den Namen Bezirksjugendamt fiihrt7 - zu 
errichten. AuBerdem hat die Stadtgemeinde Berlin - da sie gleichzeitig als Pro
vinzialverband behandelt wird - die Befugnis, ein Landesjugendamt zu errich
ten. Endlich ist gemaB § 18 des AG. RJWG. der Magistrat von Berlin Ffusorge
erziehungsbehorde. AIle durch diese Bestimmungen gegebenen Fragen sind durch 
eine Satzung geregelt, die im Gemeindeblatt vom 26. 7. 25 veroffentlicht worden 
istB• Von den fiirsorgerechtlichen Besonderheiten dieser Satzung seien folgende her
vorgehoben: 

a) Die Satzung entspricht dem § 5 Abs. 5, Satz 1, weil sie samtliche Aufgaben 
der offentlichen W ohlfahrtspflege den in ihr genannten Organen ube tragt, die 
dadurch fiir ihren Bereich Mittelpunkt der offentlichen W ohlfahrtspflege werden. 

1 AV. zum Wohlfahrtsp£legegesetz vom 20.3.26 (GBI. S. 69). 
2 Die Insel Helgoland ist Bezirksfiirsorgeverband fiir sich. Art. lAbs. 1 des Ges. vom 

17.2.26; ferner Gesetz iiber die Verwaltung von Helgoland vom 21. 7. 22 (Ges.Samml. S.169). 
3 VgI. hierzu auch die Ausf.Best. zum RJWG. IT Ziff. 9. 
4 §§ 1 u. 41 Pr. Landesverwaltungsgesetz; Gesetz betr. Bildung einer Stadtgemeinde 

Berlin v. S. 4. 20 Pr. Ges.Samml. S. 123. 
5 BAE. 63, S. lOS. 
6 VgI. Sonderheft September 1927 des Stadtetages, S.14. 
7 Die Bezeichnung "Bezirksjugendamt" ist auch in Bayern von Gesetzeswegen eingefiihrt 

(Art. I des Bayer. Jugendamtsgesetzes vom 20. 7. 25). 
8 Abgedruckt auch Fiirsorge 1925, S.265. 
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b) Den Bezirken ist gemiU3 § 15 a. a. O. die Durchfiihrung der Fiirsorgepflicht 
iibertragen. 

c) Die Zentralverwaltung ist gleichzeitig Landesjugendamt und Fiirsorge
erziehungsbehorde, womit der Vorschrift des § 70, daB die Fiirsorgeerziehungsbehorde 
nach Moglichkeit mit dem Landesjugendamt vereinigt werden solI, geniigt ist. 

Drittes Kapitel. 

Die fiirsorgerechtlichen Anfgaben. 
Diese Aufgaben sind die fiirsorgerechtliche Leistung (I), die fiirsorgerechtliche 

Vorsorge (II) und die freiwilligenAufgaben (III)l. 

I. Die fiirsorgerechtliche Leistung. 
§ 12. 1m allgemeinen. 

Der Begriff der fiirsorgerechtlichen Leistung ist dadurch bestimmt, 
. 1. daB es sich um die gesetzliche Pflichtleistung der offentlichen Gewalt handelt, 
2. daB diese Pflichtleistung bei fiirsorgebediirftigen Einzelpersonen eintritt, 
3. daB diese Pflichtleistung grundsatzlich allen anderen MaBnahmen gegeniiber 

subsidiar ist. 
Zu 1. Danach liegt keine fiirsorgerechtliche Leistung vor, wenn eine Volkskiiche 

errichtet wird, in der jeder seine Mahlzeiten einnehmen kann, wenn ein Darlehen 
gegeben wird, wenn der Kleinrentner durch einen privaten W ohltater eine Rente 
emalt, wenn der humanitare Erziehungsverein fiir eine V ollwaise Pflegegeld zahlt, 
wenn das Krankenhaus einer kirchlichen Gemeinde einen Kranken aufnimmt und 
verpflegt. Hier wird zwar einer der Hilfe bediirfenden Einzelperson Hilfe zuteil, 
es liegt aber keine Fiirsorgeleistung der offentlichen Gewalt vor. 

Zu 2. DaB diese Pflichtleistung gegeniiber fiirsorgebediirltigen Einzelpersonen 
eintritt, ergibt sich aus der Bestimmung des Fiirsorgerechts 2. Daraus ergibt sich 
auch, daB unter Leistung nicht lediglich die materielle Leistung in Geld oder Sach
werten zu verstehen ist. Fiirsorgerechtliche Leistung umfaBt aIle MaBnahmen der 
Hilfe, nicht nur Handlungen unmittelbar gegeniiber dem Fiirsorgebediirftigen (Zah
lung der Unterstiitzung, Unterbringung im Krankenhaus, Besuch beim Pflegekind, 
Zusammensein des Helfers der Schutzaufsicht mit seinem Schiitzling), sondern auch 
die mittelbar fiir ihn gegeniiber anderen Stellen vorgenommenen Handlungen (An
trag auf Fiirsorgeerziehung beim Vormundschaftsgericht). Die Abgrenzung trifft 
das positive Recht. Die Einheitlichkeit liegt darin, daB die fiirsorgerechtliche Lei
stung stets das gleiche Ziel verfolgt. 

Zu 3. Diese Stellung der fiirsorgerechtlichen Leistung entspricht der Natur des 
Fiirsorgerechts und bildet eines seiner grundsatzlichen Merkmale. 

Nicht einheitlich sind die Rechtsfolgen der fiirsorgerechtlichen Leistung, die fiir 
die einzelnen Leistungen gesondert dargestellt werden miissen. 

Die Einheit der fiirsorgerechtlichen Leistung beruht vor allem im Ziel. Als Ziel 
der Jugendhilfe ist positiv rechtlich bestimmt: Erfiillung des jedem deutschen Kinde 
zustehenden Rechtes auf Erziehung zur leiblichen, seelischen und gesellschaftlichen 
Tiichtigkeit 3 • Als Ziel der Fiirsorgepflicht ist durch § 1 RGr. festgelegt: Die Fiir
sorge hat die Aufgabe, dem Hilfsbediirltigen den notwendigen Lebensbedarf zu 

1 § 27 RFV. und § 5 RJWG. gelten bei allen fiirsorgerechtlichen Aufgaben. 
2 Siehe S. 8. Hier liegt ein Unterschied zur Vorsorge. 
3 § 1 RJWG. 

4* 
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gewahren, sie soIl den Hilfsbediirftigen tunlichst in den Stand setzen, sich und seinen 
unterhaltsberechtigten AngehOrigen den Lebensbedarf selbst zu beschaffen. Es 
scheint, als bestiinden zwischen beiden Zielbestimmungen groBe Untl:lrschiede. Die 
Jugendhilfe hat die bestimmtere, kiirzere, fast spruchartige Formulierung, die einen 
Anspruch festsetzt, der zu befriedigen ist. Die Fiirsorgepflicht verwendet eine 
langere, offenbar der Auslegung sehr bediirftige Formel, in der das Wort "Anspruch" 
fehIt. Und doch zeigt eine nahere Betrachtung, daB das Ziel das gleiche ist. Das 
wird klar, wenn man aus der positiven fiirsorgerechtlichen Formulierung den inne
wohnenden Gedanken herauszulesen sucht und ihn in groBere Gedankenzusammen
hiinge stellt. 

Fiirsorgerecht ist ein bestimmter wohlfahrtspolitischer EntschluB. Das Deutsche 
Reich ist ein W ohlfahrtsstaat in dem Sinne, daB es planmaBige W ohlfahrtspolitik 
in groBem Umfange betreibt. Das Ziel der Wohlfahrtspolitik ist der an Leib 
und Seele gesunde und in die V olksgemeinchaft sich natiirlich eingliedernde Einzel
mensch!. Zur Erreichung dieses Zieles will die Wohlfahrtspolitik jedem verhelfen, 
den die Schwache der eigenen Kriifte oder die trbermacht der sozialen und wirt
schaftlichen Verhiiltnisse hindert: der J ugend, indem sie ihr den Erziehungsanspruch 
sichert; dem Erwachsenen, indem sie ihm dazu verhilft, alles aus dem Wege zu 
raumen, was ihn hindert, ein an Leib und Seele gesunder, in die Gemeinschaft sich 
einfiigender Mensch zu bleiben oder zu werden. DaB die Mittel der W ohlfahrts
politik die verschiedenartigsten sind, ist in der Einleitung dargelegt. Hier kommt 
nur das fiirsorgerechtlich formulierte Mittel in Frage. 

Die Problematik dieser Zielbestimmung soll nicht verkannt werden. Letzten 
Endes wird der Inhalt dieser Zielbestimmung dauernd von Wissenschaft und Welt
anschauung, von Politik und Wirtschaft, von alt und jung umkampft sein, weil es 
sich um Wertbestimmungen handelt, fiir die die absolute Grundlage fehlt. Aber 
diese Auseinandersetzung kann und soll durch die Zielsetzung der deutschen W ohl
fahrtspolitik auch gar nicht verhindert werden. Die Zielformel ist der Ausfiillung 
zugangig 2. Insbesondere wird der Begriff der Gemeinschaftstiichtigkeit immer sehr 
umstritten sein. 

Es soll auch nicht verkannt werden, daB einzelne nicht an Leib oder Seele ge
sunde Menschen der Menschheit Werte gegeben haben und sicher weiter geben 
werden. Auch der der Gemeinschaft sich nicht Einfiigende kann gerade durch seinen 
aktiven oder passiven Widerstand die Gemeinschaft bereichern, indem er sie 
hellsichtig und hellhorig macht. Aber es handelt sich darum, daB fiir die staat
liche Wohlfahrtspolitik des auf der Verfassung vom II. 8.19 gegriindeten Deutschen 
Reiches alsZiel nur ein Typus gewahlt werden kann, der fiir diesen Staat als Norm 
in Frage kommt, namlich der an Leib und Seele gesunde, der Gemeinschaft ein
gegliederte Einzelmensch. 

1st so die Einheitlichkeit des Zieles dargetan, so ist damit die Einheitlichkeit des 
Weges keineswegs gefordert. Ein Ideal bedeutet immer nur die Bestimmung der 
Richtung, nicht aber die Bestimmung des Weges im einzelnen3• Die von der Natur 
gegebene Tatsache, daB Jugend in der Gesellschaft vorhanden ist, zwingt schon 
an sich das Fiirsorgerecht zu besonderen MaBnahmen, aber die besondere Lage des 
Deutschen Reiches in der Gegenwart, der Wille zum Wiederaufbau nach einem 
Niedergang zwingt die W ohlfahrtspolitik und damit auch das Fiirsorgerecht gerade 
der Jugend gegeniiber zu MaBnahmen, die der besonderen Lage auch besonders an
gepaBt sind. Mit dieser Betonung der besonderen MaBnahmen der W ohlfahrtspolitik 
fiir die Jugend solI die vom gegenwartigen deutschen Fiirsorgerecht gewahlte Losung 

1 WOLF, Soziologische Grundlagen d. Fiirs. u. Wohl.Pfl. 1927, auch Jahrb. f. Nat.Ok. und 
Stat. III. Folge, 69. Bd.; PreuB.Ausf. Anwg. z. RJWG. VI. Ziff.16. 

2 Vgl. die sog. MeiBner-Formel der deutschen Jugendbewegung. 
3 Vgl. FRIEDA WUNDERLICH, Produktivitiit, S.351. 
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der positiv-rechtlichen Formulierung nicht als ffir aIle Zeiten gerechtfertigt be
zeichnet werden - man vergleiche z. B. das Umherirren der hilfsbediirftigen Minder
jahrigen im deutschen Fiirsorgerecht! Es solI nur als Selbstverstandlichkeit einer 
planmaBigen Wohlfahrtspolitik festgehalten werden, daB sie den Besonderheiten 
der Jugend Rechnung tragt. 

Die nahere Darstellung der ffirsorgerechtlichen Leistung nach Ziel, Voraussetzung, 
Art und MaB muB sich nach der Gestaltung des positiven Rechtes richten, das sich 
auf RFV. und RJWG. verteilt. Die getrennte Darstellung ist auch deshalb erforder
lich, weil in der RFV. die ffirsorgerechtliche Leistung in reiner Form erscheint, 
wahrend im RJWG. aus dem Bestreben herau8, den Jugendwohlfahrtsbehorden, 
insbesondere dem Jugendamt eine moglichst umfangreiche Zustandigkeit fiir 
Jugendwohlfahrtsaufgaben zu verleihen, neben den ffirsorgerechtlichen Leistungen 
auch Leistungen anderer Art (z. B. Hille im Vormundschaftswesen) geregelt werden. 
Die Darstellung scheidet deshalb die ffirsorgerechtliche Leistung der Fiirsorgepflicht 
(§ 13) von der ffirsorgerechtlichen Leistung der Jugendhilfe (§ 14). 

§ 13. Fiirsorgepflicht. 

Die Pflichtleistungen der Fiirsorgeverbande, wie sie grundsatzlich im ersten 
Kapitel dargestellt sind, sind nunmehr im einzelnen zu schildern. 

A. Allgemeines iiber die Reichsgrnndsatze. 

Die Bestimmungen sind zum groBten Teil Landesrecht. Das muB auf den 
ersten Blick auffaHen. Es hangt das damit zusammen, daB nach der grundsatz
liQhen Entscheidung der dritten Steuernotverordnung die Lasten der Ffirsorge
pflicht den Landern und ihren Fiirsorgeverbanden obliegen, und da vom Um
fang der Leistung der Umfang der LIsten abhangt, infolgedessen die Bestim
mung des Umfanges der Leistung auch den Landern iiberlassen bleiben muB. Dieser 
Gedanke war bereits in § 8 UWG. zum Ausdruck gekommen. Nun war aber 
einer der Haupteinwande gegen das armenrechtliche Fiirsorgerecht, daB infolge der 
Bestimmungen des § 8 UWG. eine Verschiedenheit in der Durchfiihrung der Armen
ffirsorge im Deutschen Reich eingetreten war, die zu groBen Schwierigkeiten ge
fiihrt hatte. Deshalb ist bei aHem grundsatzlichen Festhalten an dem Gedanken, 
daB das Land als Lastentrager auch den Umfang der Fiirsorgeleistung bestimmen 
miisse - wie er ja durch § 6 Abs. 1 RFV. zum Ausdruck kommt -, doch ebenso 
stark der Gedanke der Vereinheitlichung der Durchfiihrung betont. Die von den 
Landern zu erlassenden Vorschriften miissen sich im Rahmen der reichsrecht
lichen Vorschriften halten, und der Reichsregierung ist das Recht verliehen, 
mit Zustimmung des Reichsrates Grundsatze iiber Voraussetzung,. Art und 
MaB der zu gewahrenden Fiirsorge aufzusteHen. Ffir den Bereich der sozialen 
Kriegsbeschadigten- und Kriegshinterbliebenenffirsorge ist nicht die Befugnis, 
sondern die Verpflichtung zur Aufstellung von Grundsatzen durch § 1 der Verord
nung iiber die soziale Kriegsbeschadigten- und Kriegshinterbliebenenffirsorge vom 
8.2,,19 in der Fassung des § 34 der RFV. gegeben. 

Die Reichsregierung hat von der durch § 6 Abs.2 RFV. ihr verliehenen Befug
nis Gebrauch gemacht. Nach § 32 RFV. Abs. 2 galten zunachst die bisherigen Be
stimmungen iiber die Fiirsorge ffir Rentenempfanger der Invaliden- und Angestellten
versicherung, Kleinrentner, Kriegsbeschadigte und Kriegshinterbliebene sowie die
jenigen iiber Wochenffirsorge, soweit sie Voraussetzung, Art und MaB der Fiirsorge 
betrafen, als V orschriften im Sinne des § 6. Fiir die Fiirsorge ffir hilfsbediirftige 
Minderjahrige waren zunachst trotz Aufhebung des Abschnittes V des RJWG. die 
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Vorschriften des § 49 Abs. 1 und 2 ebenfalls als Vorschriften 1 im Sinne des § 6 auf· 
rechterhalten. Durch Verordnung yom 27. 3. 242 waren vorlaufige Grundsatze zu. 
nachst mit Wirkung bis zum 1. 6. 24 erlassen, die durch Verordnung yom 26. 6. 24 3 

bis zum 1. 11.24, durch Verordnung yom 27.10.24' bis zum 1. 1. 25 verlangert 
worden sind. Zur Erlauterung dieser Grundsatze erging ein EriaB des Reichsarbeits
ministers yom 25. 3. 24, der sich besonders mit der Fiirsorge fiir Kriegsbeschadigte, 
Kriegshinterbliebene, Sozial- und Kleinrentner beschiiftigte. 

Inzwischen waren die endgiiltigen Grundsatze durch eingehende Verhandlungen 
in einer Sachverstandigenkommission 5 und im Reichsrat vorbereitet worden. Sie 
ergingen unter der Bezeichnung ,;Reichsgrundsatze iiber Voraussetzung, Art und 
MaG der offentlichen Fiirsorge" am 24.12.24 6 und sind am 1. 1. 25 in Kraft getreten 
(§ 36). Zu diesen Reichsgrundsatzen sind Erlauterungen des Reichsarbeitsministers 
ergangen, genannt ReichserIauterungen, die im RABI. S. 494 veroffentlicht sind. 
Rechtlich zwingende Bedeutung kommt diesen ReichserIauterungen nicht zu; sie 
nehmen sie iibrigens auch gar nicht fiir sich in Anspruch. Sie sind gewissermaBen 
die nachgeholte Begriindung zu den Reichsgrundsatzen und haben fiir die Auslegung 
der RGr. als AuGerung einer Stelle, die an der Schaffung der RGr. ausschlaggebend 
beteiligt war, ihre besondere Bedeutung. 

1m Rahmen der reichsrechtlichen Vorschriften und an Hand der RGr. sind nun
mehr die Lander verpflichtet, gemaB § 6 Abs. 1 Voraussetzung, Art und MaB der 
von ihren Fiirsorgeverbanden auf Grund der reichsfiirsorgerechtlichen Bestimmungen 
zu gewahrenden Fiirsorge festzustellen. Die reichsrechtlichen Vorschriften, in deren 
Rahmen sich die Fiirsorgeverbande dabei bewegen miissen, sind insbesondere die 
Vorschriften der RFV. selbst. Die RGr. aber selbst sind so ausfiihrlich und so ein
gehend, daB, abgesehen davon, daB sie selbst an einigen Stellen (§§ 17 und 35) landes
rechtliche Erganzung anheimstellen, den Landern nichts weiter iibrigbleibt, als sie 
zu iibernehmen. So hat PreuGen in einer Verordnung iiber Fiirsorgeleistungen 
yom 20. 12.247 bestimmt, daB die offentliche Fiirsorge in PreuGen nach MaGgabe 
der RGr. durchzufiihren ist. Eine Reihe von Landern hat iiberhaupt keinerlei 
Bestimmung auf Grund des § 6 Abs. 1 RFV. getroffen. Sie sind dabei von der tiber
zeugung ausgegangen, daB materiell bei der Ausfiihrlichkeit der RGr. eine Regelung 
durch Landesbestimmung nicht moglich sei, und daB die RGr. unmittelbare, die 
Fiirsorgeverbande der Lander bindende RegeIn aufstellen. Diese Auffassung ist 
irrig, indes hat das Bundesamt fiir das Heimatwesen sich fiir die unmittelbare Giiltig
keit der RGr. ausgesprochen, so daB dieser Frage eine praktische Bedeutung zur 
Zeit nicht zukommt. 

Fiir die Darstellung der RGr. kann als Grundlage entweder die Liste des § 1 RFV. 
verwertet werden - die einzeInen Ziffern der Liste miiBten dann jeweils nach Ziel, 
Voraussetzung, Art und MaB behandelt werden - oder die EinteiIung der RGr. 
selbst - A. Fiirsorge im allgemeinen, B. Besondere Bestimmungen, O. SchluB
bestimmungen -. Wenn man aber von der Aufgabe der RGr. ausgeht: Verein
heitlichung der fiirsorgerechtlichen Leistung gegeniiber der bisherigen reichs- und 
landesrechtlichen Zersplitterung, so ist es erforderlich, um diesen Gedanken der 
Einheitlichkeit deutlich zu machen, eine andere Betrachtungsweise zu wahlen. Die 
Darstellung geht deshalb von der Einteilung des § 6 RFV. aus und enthiilt 
demnach Ziel (B), Voraussetzung (0), Art (D), MaG (E), einen zusammenfassenden 
nberblick (F) und die Sonderstellung der Auslander (G). 

1 Richtiger Grundsatze, vgl. BAATH, S. 56. 
2 RGBl. I S. 379. S RGBI. I S. 660. 4 RGBI. I S. 756. 
S Vgl. Entwurf POLLIGKEIT, ND. 1924, Nr. 52, Sonderbeilage und BOLZAU, S. 85, auch Fiir

sorge 1924, S. 107. 
6 RGBI. I S. 765. 7 Pro Ges.Samml. S. 764. 
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Selbstverstandlich bilden an sich die RGr. ein Gebilde, in dem aIle Bestimmungen 
im gegenseitigen Abhangigkeitsverhaltnis stehen 1. Die Festlegung der V oraus
setzung der Fiirsorge ist naturgemaB von der Festlegung des Zieles abhangig. Das MaB 
der Fiirsorge wird entscheidend vom Ziel beeinfluBt. Auf die Bedeutung der 
Teilung in allgemeine und besondere Bestimmungen sei auch jetzt schon hingewiesen. 
Die Bestimmungen unter A gelten fiir aIle Hillsbediirftigen, wahrend fiir die unter 
B besonders bezeichneten Hillsbediirftigen neben den Bestimmungen zu A noch 
die besonderen Bestimmungen unter B anzuwenden sind 2 • 

Die RGr. werden durch die Fiirsorgestellen durchgefiihrt, in deren Hand liegt 
die Anwendung und damit auch die Auslegung. Auch die gemaB § 3 Abs. 3 
RFV. einzurichtenden Beschwerdestellen haben Gelegenheit, an der Auslegung der 
RGr. mitzuarbeiten. Vor allem aber ist das Bundesamt fUr das Heimatwesen be
rufen, bei Streitigkeiten zwischen Fiirsorgeverbanden auch iiber die Anwendung 
und Auslegung der RGr. zu entscheiden. 

B. Ziel. 
Das Ziel der Fiirsorge ist in der Weise bestimmt, daB § 1, wie schon erwahnt, 

sagt: Die Fiirsorge hat die Aufgabe, dem Hillsbediirftigen den notwendigen Lebens
bedarf zu gewahren. Sie solI ihn tunlichst in den Stand setzen, sich und seinen unter
haltsberechtigten Angehorigen den Lebensbedarf selbst zu beschaffen. Man hat 
dieses Ziel und diese Aufgabe eine wirtschaftliche genannt 3, und man will in dieser 
wirtschaftlichen Bestimmung den Eigencharakter und den Eigenwert der offent
lichen Fiirsorge sehen 4. Eine nahere Betrachtung ergibt indessen, daB diese 
Charakterisierung nicht im vollen Umfange zutrifft. Beziiglich der hillsbediirf
tigen Minderjahrigen kann das Ziel der Fiirsorge kein anderes sein, als was selbst
verstandliches Ziel der Jugendhille ist: Erziehung. Zwar ist die Fiirsorgestelle 
nicht als Jugendwohlfahrtsbehorde im Sinne des RJWG. anerkannt; der Sache 
nach ist sie es aber im Rahmen der Fiirsorge fiir hillsbediirftige Minderjahrige 
zweifellos. Deshalb ist auch bestimmt, daB bei Storungen der korperlichen, geistigen 
oder sittlichen Entwicklung Minderjahriger die Hille so ausreichend zu bemessen 
ist, daB griindliche und dauernde Abhille zu erwarten ist (§ 10 Abs. 2). Welchen 
groBen Wert die Fiirsorgepflicht auf die Erziehung legt, ergibt sich auch daraus, daB 
die sonst fiir aIle Hilfsbediirftigen bestehende strenge fiirsorgerechtliche Arbeits
pflicht in einem FaIle gemildert wird: Frauen solI Erwerbsarbeit nicht zugemutet 
werden, wenn dadurch die geordnete Erziehung ihrer Kinder gefahrdet wird (§ 7 
Abs.3 RGr.). Das Ziel der Wochenfiirsorge kann auch nicht als ein rein wirt
schaftliches angesehen werden. Die W ochenfiirsorge im Rahmen der Fiirsorgepflicht 
ist ein Mittel der Bevolkerungspolitik neb en anderen, und daB Bevolkerungspolitik 
rein wirtschaftlich orientiert ware, wird man nicht sagen konnen. Wenn endlich im 
Rahmen der sozialen Kriegsbeschadigten- und Kriegshinterbliebenenfiirsorge be
sondere Ziele aufgestellt werden, so ist diese Zielbestimmung auch nicht rein wirt
sch3,ftlich, sondern zugleich der Ausdruck einer sittlichen Verpflichtung gegeniiber 
denen, die fiir die Gesamtheit Opfer an Leben und Gesundheit gebracht haben. 
Alles dies zeigt, daB das Ziel der Fiirsorge mindestens in den genannten Fallen 
auch positiv-rechtlich nicht nur wirtschaftlich bestimmt ist. SchlieBlich kann die 
im § 1 Abs.2 RGr. allerdings nur in der Sollform festgelegte Aufgabe, den Hills
bediirftigen zur Selbsthille zu bringen, auch nicht nur wirtschaftlich aufgefaBt 
werden. Die Bestimmung geht offensichtlich von dem wohlfahrtspolitischen Ge
danken der Selbstandigkeit des Einzelnen in der Volksgemeinschaft aus. Das Ziel 

1 Vgl. KRAOHT, Materielles Fiirsorgerecht in Fiirsorge 1924, S.88, lO2. 
2 So auch R.Erl. zur trberschrift, A. Fiirsorge im allgemeinen. 
3 Z. B. LUCKEN, Fiirsorgerecht und Caritas, S.23. - FRIEDRICHS, S.175. 
4 Z. B. KLUlI1KER, Fiirsorgewesen, S. 73. 
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der Fiirsorge ist zwar insofern formal einheitlich bestimmt, als der Begriff des not· 
wendigen Lebensbedarfs in den Mittelpunkt gestellt wird und die ZielerhOhungen 
und Zielverfeinerungen als Erweiterung des notwendigen Lebensbedarfs dargestellt 
werden; aber der Gedanke der ausschlieBlich wirtschaftlichen Bestimmtheit des 
Zieles ist abzulehnen. 

C. Voraussetzuugen der Fiirsorgeleistung. 
Unter fiirsorgerechtlichen Voraussetzungen der fiirsorgerechtlichen Leistung ist 

der Tatbestand zu verstehen, der verwirklicht sein muB, damit die PfIicht zur Lei
stung entsteht. Zu diesem Tatbestand gehoren zwei Voraussetzungen: ein Zustand, 
in dem der Hilfesuchende sich befindet und der mit den Worten Hilfsbediirftigkeit (1) 
bezeichnet wird; ferner bestimmte Handlungen des Hilfsbediirftigen selbst (II); 
unter dem Gesichtspunkt der Voraussetzung ist die Frage zu priifen, ob ein An
trag des Hilfsbediirftigen erforderlich ist oder nicht (III). 

I. Hilfsbediirftigkeit ist der zentrale fiirsorgerechtliche Begriff, von dessen Ver
wirklichung im Einzelfalle die fiirsorgerechtliche Leistung, die fiirsorgerechtliche 
Zustandigkeit und die fiirsorgerechtlichen Folgen der Leistung abhangen. Er ist 
deshalb durch eine gesetzliche Begriffsbestimmung im § 5 RGr. festgelegt. Danach 
ist hilfsbediirftig, wer den notwendigen Lebensbedarf fur sich und seine unter
haltsberechtigten AngehOrigen nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kraften 
und Mitteln beschaffen kann, und ihn auch nicht von anderer Seite, insbesondere 
von AngehOrigen erhalt. Die RGr. sind so aufgebaut, daB das Begriffsmerkmal 
"notwendiger Lebensbedarf" besonders erortert wird (§ 6). Die von den RGr. 
genannten Quellen, aus denen der notwendige Lebensbedarf flieBen kann, die 
eigenen Krafte und die eigenen Mittel werden im § 7 (.ArbeitskIaft) und in den 
§§ 8 und 9 (Sonstige Einnahmen) naher erortert1 • Auf diesem Schema ruhen 
die gesamten RGr., die im Rahmen des Begriffs des notwendigen Lebensbedarfs 
auch die Besonderheiten der Kleinrentner-, Sozialrentner-, Kriegsbeschadigten- und 
Kriegshinterbliebenenfursorge behandeln. Es muB deshalb zunachst der Begriff 
des notwendigen Lebensbedarfs (1) und dann die Erweiterungen (2) und Einschran
kungen (3) dieses Begriffs dargestellt werden. Diese Bestimmungen sind grundlegend 
fiir die fiirsorgerechtliche Leistung; denn von der Bestimmung des notwendigen 
Lebensbedarfs hangt selbstverstandlich das MaB der FUrsorge unabanderlich abo 

1. N otwendiger Le bens bedarf. Was unter "notwendigem Lebensbedarf" 
verstanden werden solI, ist im § 6 im einzelnen aufgefiihrt. 

a) Unterhalt. Zum notwendigen Lebensbedarf gehOrt in erster Linie der 
Lebensunterhalt. FUr das, was das Gesetz unter Lebensunterhalt versteht, sind 
die hauptsachlichsten Beispiele: Unterkunft, Nahrung, Kleidung und Pflege. 
Es ist ohne weiteres klar, daB damit noch kein MaBstab dafiir, was nun im ein
zelnen FaIle als notwendige Unterkunft, als notwendige Nahrung, als notwendige 
Kleidung zu betrachten ist, gegeben ist. So sicher es ist, daB der notwendige 
Lebensunterhalt in vielen Beziehungen fiir aIle Menschen gleich ist, namlich in 
bezug auf das unentbehrliche, zur Aufrechterhaltung des nackten Lebens Erforder
liche, so ist es doch ebenso sicher, daB damber hinaus der Weg fiir die aller
groBten Verschiedenheiten offen ist. Denn daB notwendiger Lebensbedarf mehr ist 
als das zur Fristung des Lebens UnerlaBliche, zeigt § 13 RGr. einwandfrei. Nach 
§ 1 Abs. 2 Satz 2 solI gerade die Eigenart der Notlage bemcksichtigt werden, 
und was im Einzelfalle notwendiger Lebensbedarf ist, solI sich gemaB § 10 Abs. 2 
nach der Besonderheit des Falles richten. FUr die Feststellung des notwendigen 
Lebensbedarfs im Einzelfalle ist also gerade nicht jenes absolute Existenzminimum 
entscheidend, sondern das, was die Besonderheit des Einzelfalles ergibt. Immer-

1 Vgl. Kapitel VI. 
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hin miissen aber gleiche Grundlagen sich auch gleichmaBig auswirken und die Gleich
heit der absoluten Lebensnotwendigkeiten wird auch in der fiirsorgerechtlichen 
Leistung zum Ausdruck kommen miissen. Das ist der Grundgedanke, der zu der 
Bestimmung des § 6 Abs. 3 RFV. gefiihrt hat, nach dem die oberste LandesbehOrde 
oder die von ihr bestimmten Stellen den ortlichen Verhaltnissen angepaBte Richt
satze fiir die Bemessung des notwendigen Lebensunterhaltes der Hillsbediirftigen fest
zusetzen haben 1. Diese Bestimmung be3agt, daB fiir den einzelnen Hillsbediirftigen 
eine Summe festgesetzt wird, die, auf eine bestimmte Zeitdauer berechnet (W oche, 
Monat), die Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes im Sinne des § 6 Ziff. a 
RGr. ermoglichen soll. Bei der Priifung der Frage, ob er hilfsbediirftig ist, ist 
also festzustellen, ob er iiber Einnahmen verfiigt, die in ihrer Hohe diesem not
wendigen Lebensunterhaltungssatz entsprechen. 1st dies nicht der Fall, so liegt 
Hilfsbediirftigkeit vor und die Hauptvoraussetzung fiir den Eintritt der fiirsorge
rechtlichen Leistung ist gegeben. Die Hilfsbediirftigkeit kann eine vollstandige 
sein, wenn iiberhaupt keine Einnahmen vorliegen; die Hilfsbediirftigkeitkann auch 
eine teilweise sein, wenn Einnahmen vorliegen, die unter der Grenze des not
wendigen Lebensunterhaltes bleiben. Wie vereint sich nun dieses System des fiir 
die Bemessung des notwendigen Lebensunterhaltes aufgestellten Richtsatzes mit 
der Bestimmung der RGr., daB die Hille sich nach der Besonderheit des einzelnen 
Falles zu richten hat 1 

Die Frage der Einfiihrung von Richtsatzen in der offentlichen Fiirsorge ist von 
jeher auBerordentlich umstritten gewesen. Indes hat sich gezeigt, daB die Forderung 
nach der gleichmaBigen Durchfiihrung der offentlichen Fiirsorge sich nur dann durch
setzt, wenn diese GleichmaBigkeit durch die Einfiihrung von Richtsatzen gefordert 
wird. Denn wie alle menschlichen Einrichtungen, die zu ihrer Durchfiihrung auf 
die Mitwirkung groBer Mengen der verschiedenartigsten menschlichen Krafte an
gewiesen sind, leidet auch die offentliche Fiirsorge unter dem bei der gegebenen 
Struktur des Menschen unausbleiblichen Nachteil, daB die Auslegung der gesetz
lichen Bestimmungen und ihrer Anwendung allzusehr von willkiirlichen Gesichts
punkten geleitet wird. Wenn Richtsatze eingefiihrt sind, so ist damit fiir die Grund
lage der fiirsorgerechtlichen Leistung ein gewisser Anhaltspunkt gegeben. Mehr als 
ein solcher Anhaltspunkt will auch der Richtsatz nicht sein. Er ist kein Hochst
satz in dem Sinne, daB er die oberste Grenze fiir die Bemessung des notwendigen 
Lebensunterhalts im einzelnen Falle darstellt; er ist aber auch kein Mindestsatz in 
dem Sinne, daB der notwendige Lebensbedarf - und somit das MaB der Unterstiitzung 
- niemals unter dem Richtsatz liegen diirfte. Der Richtsatz gibt vielmehr auf Grund 
praktischer Erfahrung den Durchschnittssatz fiir die Bemessung des notwendigen 
Lebensbedarfes an, der fiir eine groBe Zahl von Einzelfallen zweifellos die Regel 
bilden kann. Aber die Bestimmung des § 10 - Besonderheit des Falles - wird fiir
sorgerechtlich durch den Richtsatz in keiner Weise eingeschrankt. Die Bedeutung 
des Richtsatzes beruht weiter darauf, daB er den zur Entscheidung iiber die Be
schwerden Hilfsbediirftiger berufenen Stellen, die im allgemeinen schwerer als die 
Fiirsorgestellen die ortlichen Verhaltnisse, in denen der Hillsbediirft ge lebt, be
urteilen konnen, einen Anhaltspunkt fiir die Entscheidung der Frage gibt, ob die 
fiirsorgerechtliche Leistung im einzelnen FaIle den gesetzlichen Bestimmungen ent
spricht oder nicht. DaB die Richtsatze selbst schon in gewissem Sinne individuali
siert sind, ergibt sich daraus, daB sie, wie das Gesetz verlangt, den ortlichen Ver
haltnissen angepaBt werden konnen. Die Anpassung an die ortlichen Verhaltnisse 
kann am besten diejenige Stelle vornehmen, die mit diesen ortlichen Verhaltnissen 
besonders vertraut ist. Die oberste LandesbehOrde hat deshalb auch die Befugnis 

1 CuNo, Grundsatzliches bei Aufstellung und Handhabung von Richtsatzen fiir die Unter
stiitzung HiIfsbediirftiger. Heft 12 der Veroffentl. d. Deutsch. Vereins f. offentl. u. private 
Fiirsorge. 
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erhalten, die Stellen zu bestimmen, die ffu die Festsetzung der Richtsatze in Frage 
kommt. So hat z. B. PreuBen diese Festsetzung dem Bezirksffusorgeverbande 
iibertragen. DaB diese Richtsatze verschieden sind, je nachdem, ob es sich urn allein
stehende Hilfsbedftrftige oder urn Ehepaare oder urn Ehepaare mit Kindem handelt, 
ergibt sich von selbst daraus, daB die Bemessung des notwendigen Lebensbedarfs 
selbstverstandlich von der GroBe der Familie abhangtl. 

Zu den vom Gesetz als Hauptbestandteil des notwendigen Lebensunterhalts 
genannten Einzelheiten ist noch folgendes zu bemerken: 

aa) Unterkunft: Die armenrechtliche Gesetzgebung gebrauchte fiir "Unter
kunft" das Wort "Obdach". Mit Obdach warnichts anderes bezeichnet als die raum
liche Unterbringung iiberhaupt, wahrend durch die Wahl des Wortes "Unterkunft" 
auf die Besonderheiten des Einzelfalles gemaB § 10 Abs. 1 RGr. Riicksicht genommen 
wird. DaB unter den gegenwartigen W ohnungsverhaltnissen die ffusorgerechtliche 
Leistung in bezug auf die Unterkunftsgewahrung vor besonderen Schwierigkeiten 
steht, ist ohne weiteres ersichtlich. Die Entwicklung der Gesetzgebung iiber die 
Miete und den Mieterschutz ist deshalb ffu die offentliche FUrsorge von besonderer 
fiirsorgerechtlicher Bedeutung 2. Jede Erleichterung der Beendigung des Miets
verhaltnisses beeinfluBt die ffusorgerechtliche Leistung in bezug auf die Gewah
rung der Unterkunft 3• 

Von der Gewahrung von Unterkunft an Hilfsbedftrftige ist die Gewahrung von 
Obdach im Interesse der Aufrechterhaltung der offentlichen Ordnung als Aufgabe 
der Polizeibehorde zu scheiden 4. 

bb) Der Begriff der Pflege ist im Gesetz nicht naher bestimmt. Offenbar ist 
hier namentlich an die FaIle der Altersfiirsorge gedacht, wo neben der Beschaffung 
der Unterkunft, der Nahrung und der Kleidung auch eine gewisse personliche Be
treuung als zum notwendigen Lebensbedarf gehorig betrachtet wird. 

b) Krankenhilfe war von jeher eineAufgabe der offentlichenFUrsorge. Sie ge
hort mit zu den altesten Aufgaben der Fiirsorge iiberhaupt. Krankheit ist ein Zustand 
der besonderen Ffusorgebediirftigkeit. Was im einzelnen unter ffusorgerechtlicher 
Krankenhilfe zu verstehen ist, sagt das Gesetz nicht. Der Begriff der Krankenhilfe 
ist auch ein sozialversicherungsrechtlicher. Er ist im Krankenversicherungsrecht 
§ 182 RVO. dahin bestimmt, daB er Krankenpflege und Krankengeld umfaBt5. Indes 
ist dieser sozialversicherungsrechtliche Begriff der Krankenhilfe ein anderer als der 
fiirsorgerechtliche. Was das Sozialversicherungsrecht Krankenpflege nennt, ist im 
gleichen Umfang auch Inhalt der fiirsorgerechtlichen Krankenhilfe. Aber der Begriff 
der ffusorgerechtlichen Krankenhilfe geht iiber den sozialversicherungsrechtlichen bei 
weitem hinaus. Der fiirsorgerechtlichen Krankenhilfe fehlt selbstverstandlich die 
zeitliche Begrenzung, die ffu eine sozialversicherungsrechtliche Leistung wesens
gemaB ist. Eine Beteiligung des Hilfsbedfuftigen an den Kosten ffu Arznei, Heil
und Starkungsmitteln, wie § 182 RVO. vorsieht, ist fUr den Bereich der Ffusorge 
ebenfalls ausgeschlossen. Der zweite wesentliche Bestandteil der versicherungs
rechtlichen Krankenhilfe, das Krankengeld, kommt fiir den Bereich der ffusorge
rechtlichen Krankenhilfe selbstverstandlich nicht in Frage. 

Auch die ffusorgerechtliche Krankenhilfe ist im Rahmen des notwendigen 
Lebensbedarfs zu gewahren. Die Entscheidung dariiber, was als notwendige Kran
kenhilfe im ffusorgerechtlichen Sinne anzusehen ist, ist aber selbstverstandlich 

1 Eine Zusammenstellung der Richtsatze fiir den S~!Lnd vom 1. 9. 26 ist enthalten in der 
Reichstagsdrucksache Nr.281O, AnI. 1, 3. Wahlperiode. Uber die praktischen Schwierigkeiten 
vgl. ND. VIII, S. 243. 

2 Vgl. HESS, Mieterschutz und Fiirsorgeverbande Z.f. WPfl. 2, S. 336 und Fortsetzungen. 
3 V gl. ND. VIII, S. 249. 4 HESS, a. a. O. bes. S.464. 
5 Verschieden von der krankenversicherungsrechtlichen KrankenhlIfe ist die unfallversiche

rungsrechtliche Krankenbehandlung des § 558b RVO. 
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von der Entwicklung der medizinischen Wissenschaft ebensosehr abhangig, wie 
von dem Stand der allgemeinen Gesundheitsfiirsorge uberhaupt. Denn darauf ist 
bei der fiirsorgerechtlichen Krankenhilfe zu achten, daB sie nicht nur eine 
fiirsorgerechtliche Leistung ist, sondern gleichzeitig ein Bestandteil der Gesund
heitspolitik. Auch die Gesundheitspolitik, die ja nur eine besondere Art W ohlfahrts
politik ist, benutzt die verschiedenen wohlfahrtspolitischen Mittel. So gibt es im 
Rahmen des Versorgungsrechts, des Sozialversicherungsrechts gesundheitspolitische 
MaBnahmen - der groBte Teil des Sozialversicherungsrechts ist Gesundheits
recht -. Auch die Methode des Schutzrechts wird im besonderen MaBe von der 
gesundheitlichen Wohlfahrtspolitik benutzt 1, und ebenso, was in unserem Zu
sammenhange allein in Frage kommt, das Mittel der fiirsorgerechtlichen Leistung. 
So ist es zu erklaren, daB innerhalb des Begriffs des notwendigen Lebensbedarfs 
gesundheitspolitische MaBnahmen in besonderer fiirsorgerechtlicher Konstruktion 
erscheinen. Wenn deshalb Bekampfung der Tuberkulose, einer das Volksleben 
besonders bedrohenden Krankheit, eine HauptmaBnahme einer planmaBigen W ohl
fahrtspolitik ist, so muB sich das auch innerhalb der fiirsorgerechtlichen Leistung 
dahin auswirken, daB es ihre Aufgabe wird, gegenuber hilfsbedurftigen 
Tuberkuloseerkrankten oder -gefahrdeten aIle zur Tuberkulosebekampfung erforder
lichen Mittel anzuwenden2• Das ist vom Bundesamt fiir das Heimatwesen bereits 
unter dem friiheren Recht anerkannt worden. In diesem Sinne sind auch die Be
stimmungen des Gesetzes zur Bekampfung der Geschlechtskrankheiten fiir die Fiir
sorge von groBer Bedeutung. Durch das Gesetz kommt der ernste wohlfahrts
politische EntschluB zum Ausdruck, mit allen Mitteln die Entstehung und Aus
breitung der Geschlechtskrankheiten zu verhindern. Soweit Geschlechtskranke also 
hilfsbediirftig sind - denn nur insoweit kommen sie fiir die reichsfiirsorgerecht
liche Leistung in Frage -, muB die Krankenhilfe ihnen gegenuber im Sinne der 
grundsatzlichen Anschauungen des genannten Reichsgesetzes ausgeubt werden. 

Welche MaBnahmen im einzelnen zur notwendigen Krankenhilfe gehoren, laBt 
sich allgemein nicht sagen. Die Organisation der fiirsorgerechtlichen Krankenhilfe 
uberlaBt das Gesetz vollstandig den Tragern und Organen der Fiirsorge. Ob fiir die 
Versorgung mit arztlicher Hilfe die freie Arztwahl oder das System der einzelnen 
bestimmten Arzte eingefiihrt wird, ist vollstandig der Entscheidung des Tragers 
der Fiirsorge uberlassen. Auch die landesfiirsorgerechtlichen Bestimmungen haben 
hier im allgemeinen keine besonderen Einschrankungen getroffen3• Ob der Fiirsorge
trager fiir die FaIle, in denen eine Unterbringung des erkrankten Hillsbediirftigen 
in einer geschlossenen Anstalt notig ist, eigene Krankenhauser errichtet oder die 
Krankenhauser anderer Trager - insbesondere der freien W ohlfahrtspflege - be
nutzt, ist reichsfiirsorgerechtlich ohne Bedeutung. 

Neben die Krankenhilfe tritt die Hille zur Wiederherstellung der Arbeitsfahig
keit als eine uber die Krankenhilfe hinausgehende besondere Hille. In dieser Be
stimmung liegt eine ausdruckliche Erweiterung der fursorgerechtlichen Leistung 
gegenuber dem friiheren Armenrecht. Hier zeigt sich der EinfluB der in der sozialen 
Kriegsbeschadigtenfiirsorge gewonnenen Erfahrung. 

c) Wochenfursorge. Die Hilfe fiir Schwangere und Wochnerinnen gehort 
ebenfalls zum notwendigen Lebensbedarf. DaB der Schwangeren und der Wochnerin 
der notwendige Lebensunterhalt im oben erorterten Sinne, falls sie ihn selbst nicht 
oder wenigstens nicht im ausreichendenMaBe hat, zu gewahren ist, ist selbstverstand
lich, da der Lebensunterhalt allen Hillsbediirftigen ohne Ausnahme zusteht. 

1 VgI. namentlich das RG. zur Bekampfung der Geschlechtskrankheiten v. 18. 2. 27. 
2 RUPPERT, Tub.Bekampfung u. d. neue Fiirsorgerecht. Zeitschr. f. Tuberkulose Bd.42, 

Heft 7. - OERTEL, RFV. im Dienste der Tub.Bekiimpfung. Z. f. HW. 32, Sp.50; und FINKE, 
Zusammenstellung d. sanitaren u. fiirsorgerechtl. Vorschriften. Vgl. z. B. auch BAE. 66, S.96. 

3 VgI. §77 der Sachs. AV. z. WPfl.Ges. 
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Die besondere Erwahnung der Hilfe fiir Schwangere und Wochnerinnen be
deutet, daB diese Hilfe neben und iiber den notwendigen Lebensunterhalt hinaus zu 
lei3ten ist 1. Die fiirsorgerechtliche Leistung der W ochenfiirsorge steht ahnlich wie 
die Krankenhilfe im besonderen Zusammenhang mit den wohlfahrtspolitischen 
MaBnahmen, die im allgemeinen unter dem Begriff der Bevolkerungspolitik zusam
mengefaBt werden. Mit Riicksicht auf diesen Zusammenhang und im Interesse 
einer gleichmaBigen Durchfiihrung dieser fiirsorgerechtlichen Leistung im Rahmen 
der sonstigen bevolkerungspolitischen MaBnahmen ist der Tatbestand der Hilfs
bediirftigkeit fiir die W ochenfiirsorge insofern besonders qualifiziert worden, als 
nach § 6 Abs. 3 RFV. die oberste Landesbehorde oder die von ihr bestimmten Stel
len den ortlichen Verhaltnissen angepaBte Einkommenssatze festzusetzen haben, 
bei deren Nichterreichung eine Wochnerin W ochenfiirsorge stets dann erhalt, wenn 
nicht Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daB die Hilfe nicht benotigt wird. 
Durch diese Bestimmung wird der Tatbestand der Hilfsbediirftigkeit fiir die Wochen
fiirsorge aus der Beurteilung gemaB § 10 Abs. 1 RGr. insofern herausgenommen, als 
hierin nicht in erster Linie die Besonderheit des Falles entscheidet, sondern der Be
griff der Hilfsbediirftigkeit angekniipft wird an das Nichterreichen eines generell 
festgesetzten Einkommenssatzes. Damit erhaIt die W ochenfiirsorge bewuBt einen 
versorgungsahnlichen Charakter. Aber der fiirsorgerechtliche Charakter wird doch 
insofern aufrechterhalten, als eine individuelle Priifung der Besonderheiten des Einzel
falles gemaB § 10 Abs. 1 stattfiudet, sich aber lediglich darauf zu erstrecken hat, 
ob Tatsachen vorhanden sind, die trotz Nichterreichung der Einkommensgrenze die 
Annahme rechtfertigen, daB die W ochenfiirsorge nicht erforderlich ist. Eine Vor
schrift, daB die Einkommenssatze in irgendeiner Beziehung zu den oben genannten 
Richtsatzen fiir die Bemessung des notwendigen Lebensunterhalts zu stehen haben, 
trifft das Gesetz nicht. Praktisch ist die Bestimmung des Einkommenssatzes fiir 
die Wochenfiirsorge im allgemeinen so geregelt worden, daB ein Vielfaches des 
Richtsatzes als Einkommenssatz genommen wird 2. 

d) Minderj ahrige. DaB bei Minderjahrigen Erziehung als Ziel der Fiirsorge 
bestimmt ist, oder wie die RGr. es formell ausdriicken, daB bei Minderjahrigen Er
ziehung zum notwendigen Lebensbedarf gehort, ist nach der Entwicklung des Fiir
sorgerechts selbstverstandlich. Der unerquickliche Streit, ob Erziehung Aufgabe 
der Armenverbande sei oder nicht, hat damit sein Ende erreicht. DaB Erziehung 
im Sinne des § 6 RGr. nichts anderes bedeuten kann als Erziehung im Sinne des 
RJWG., ist hier, wo von dem Begriff des einheitlichen Fiirsorgerechts ausgegangen 
wird, selbstverstandlich. Erziehung als Rechtsbegriff ist im ganzen deutschen Recht 
ein einheitlicher Begriff. Seine Bedeutung wird zweckmaBigerweise da erortert, wo er 
als Hauptgrundlage der fiirsorgerechtlichen Leistung erscheint. Den Minderjahrigen 
gegeniiber gehort aber nicht nur Erziehung, sondern Erwerbsbefahigung zum not
wendigen Lebensbedarf. Erwerbsbefahigung bedeutet die Fahigkeit, durch irgend
einen Erwerb sich den Lebensbedarf selbst zu verschaffen. Die Art des Erwerbes ist 
hierbei nicht besonders bestimmt, so daB auch ein Erwerb, der keine besondere 
Schulung und Ausbildung voraussetzt, in Frage kommen kann. 1m Gegensatz zur Er
werbsbefahigung in diesem Sinne steht die Berufsausbildung. Der Begriff des Berufes 
gilt nur fiir diejenigen Erwerbsarten, bei denen eine besondere Vorbildung und Aus
bildung die Grundlage fiir die Tatigkeit zum Erwerbe bildet. Berufsausbildung in 
diesem Sinne ist danach nicht Ziel der fiirsorgerechtlichen Leistung, weil zum not
wendigen Lebensbedarf im fiirsorgerechtlichen Sinne die Berufsausbildung nach 
der positiven Vorschrift des § 6b nicht gezahlt wird. In diesen Fragen haben man-

1 VgI. SCHWEERS, Zentr.BI. 16, S.183. BAE. 66, S. 183. 
2 Die S. 58, Anm. 1 genannte Reiohstagsdrucksaohe enthiilt auoh die Einkommenssatze ffu 

die Wochenffusorge. tJber die Bedeutung der Riohtsatze und der Einkommenssatze ffu den 
ffusorgerechtliohen Kostenersatz gemaB § 16 RFV. vgl. Kap. V. 
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cherlei Auseinandersetzungen stattgefunden. Hier wird der Zusammenhang des 
jeweiligen Umfanges der fiirsorgerechtIichen Leistung mit der finanziellen Leistungs
fahigkeit der Fiirsorgetrager ganz besonders deutIich. Berufsausbildung erfordert 
hohere Kostenaufwendungen als Erwerbsbefahigung. Nach allgemeiner Anschauung 
ist die Erwerbsbefahigung im allgemeinen mit der Beendigung der Schulpflicht ge
geben, so daB weitere Leistungen des Fiirsorgetragers gegenuber den nicht mehr 
volksschulpfIichtigen Minderjahrigen nicht mehr erforderlich sind. In dem MaBe 
freilich, in dem dieser Gesichtspunkt nicht mehr anerkannt wird, wird auch das 
Bestreben nach Erweiterung der fiirsorgerechtIichen Leistung stalker werden. Das 
Gesetz uber Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, das die Berufs
beratung als eine gesetzIiche Pflichtaufgabe der Reichsanstalt fiir Arbeitsvermitt
lung und Arbeitslosenversicherung und ihrer Organe ausdr"iicklich feststellt, wird 
zweifellos auch in dieser Richtung wirken. 

e) Blinde. Bei Blinden, Taubstummen und Kriippeln ist die Erwerbsbefahigung 
gleichfalls als Aufgabe der offentlichen Fiirsorge dadurch festgestellt, daB die Er
werbsbefahigung bei diesen Personen als zum notwendigen Lebensbedarf gehorig 
bezeichnet wird. Auch hier sind, wie die Reichserlauterungen zu § 6 bemerken, 
die Erfahrungen der sozialen Kriegsbeschadigtenfiirsorge verwandt worden. 

f) Bestattung. DaB notigenfalls der Bestattungsaufwand zu bestreiten ist, 
entspricht der bisherigen Gestaltung im Armenrecht 1. 

2. Erweiterungen. In einigen Fallen ist der Begriff des notwendigen Lebens
bedarfs und damit der Umfang der Hilfe eweitert. Die Erweiterung bezieht sich 
auf den notwendigen Lebensunterhalt. Sie wird dadurch erreicht, daB entweder 
ein zahlenmaBig festgestelltes Verhaltnis der Erweiterung zum gewohnlichen 
Lebensbedarf festgelegt wird (a), oder daB gewisse Einkommensteile als nicht vor
handen betrachtet werden (b) - auBer Ansatz, auBer Betracht gelassen werden-, 
oder daB ein besonderer Aufwand als besonders zu beriicksichtigen bezeichnet 
wird (c). 

a) ZiffernmaBig. Die Falle, in denen der notwendige Lebensbedarf durch 
ein ziffernmaBiges Verhaltnis zum allgemein notwendigen Lebensbedarf erweitert 
worden ist, sind im § 6 RFV. genannt: die Sozial- und Klein entner und 
die ihnen gegebenenfalls gemaB § 17 RGr. landesfiirsorgerechtlich Gleichgestellten. 
Die fiir dieBemessung des notwendigen Lebensunterhalts aufzustellendenRichtsatze 
mussen fiir diese Gruppen so bemessen sein, daB der Hilfsbediirftige eine angemessene 
Mehrleistung gegeniiber der allgemeinen Fiirsorge erhalt. Diese Mehrleistung solI 
in der Regel wenigstens 1/4 des allgemeinen Richtsatzes betragen. Mit der Roher
setzung des Richtsatzes ist die durch die §§ 14 und 16 RGr. vorgeschriebene be
sondere Riicksichtnahme auf die friiheren Lebensverhaltnisse bei der Priifung der 
Hilfsbediirftigkeit abgegolten. Indessen darf nicht iibersehen werden, daB auch der 
erhOhte Richtsatz immer als ein Richtsatz im Sinne der Ausfiihrung oben S.57 
zu betrachten ist. Eine Besonderheit gilt hier fiir Kleinrentner insofern, als das Mehr 
von 1/4 des allgemeinen Richtsatzes fiirsorgerechtlich anders zu beurteilen ist als die 
gleich zu besprechende sog. Nichtanrechnung gewisser Betrage aus Aufwertungs
einkommen. 

b) "AuBer Ansatz". Die Falle, in denen nach dem Willen des Gesetzes ge
wisse Einkommensteile bei der Feststellung der Hilfsbediirftigkeit auBer Betracht 
oder auBer Ansatz bleiben sollen, sind solche, in denen die Einkommensquelle allein 
bezeichnet ist oder solche, in denen diese Betrage der Rohe nach zahlenmaBig be
stimmt sind. 

1 Fiir PreuBen ist § 1 Abs. 3 des AG. ZUlU UWG. yom 8. 3. 71 (Ges.Samml. S. 130) 
ausdriicklich aufrecht erhalten worden. Danach sind die Fiirsorgeverbande nicht verpflichtet, 
Gebiihren fiir die einem Hilfsbediirftigen geleisteten geistlichen Amtshandlungen zu ent
richten. Diese Bestimmung gilt allerdings nur zwischen den preuBischen Fiirsorgeverbanden. 
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aa) Nach § 8 Abs. 4 sollen bei Priifung der Hilfsbediirftigkeit Zuwendungen 
auBer Ansatz bleiben, die die freie W ohlfalirtspflege oder ein Dritter zur Erganzung 
der offentlichen Fiirsorge gewahrt, ohne dazu eine rechtliche oder eine besondere 
sittliche Pflicht zu haben. Die fiirsorgerechtliche Bedeutung dieser Bestimmung 
kann erst im Zusammenhang mit der rechtlichen Stellung der freien Wohlfahrts
pflege erortert werden 1. 

Bei Personen, die trotz vorgeriickten Alters oder trotz starker Beschrankung 
ihrer Erwerbsfahigkeit unter Aufwendung besonderer Tatkraft einem Erwerb nach
gehen, solI nach § 8 Abs.5 ein angemessener Betrag des Arbeitsverdienstes auBer 
Ansatz bleiben. Das gilt besonders bei Blinden, Hirnverletzten und anderen Schwer
erwerbsbeschrankten. 

1m Rahmen der sozialen Kriegsbeschadigtenfiirsorge ist eine Reihe von Be
stimmungen getroffen, die sich beziehen auf die Schwerbeschadigtenzulage und auf 
die besondere Rentenerhohung, die gemaB § 37 RVG. eineKriegshinterbliebenenwitwe 
erhalt, weil sie erwerbsunfahig ist oder ein Kind zu versorgen oder das 45. oder ein 
hOheres Lebensjahr vollendet hat. Vgl. aber § 37 i. d. F. yom 22. 12.27. 

bb) Eine Besonderheit gilt fiir Kleinrentner insofern, als das Aufwertungsein
kommen des Kleinrentners auch in gewissem Umfange als nicht vorhanden betrach
tet wird. MaBgebend ist einmal § 64 des Aufwertungsgesetzes yom 16.7.25 2, wo 
es heiBt, daB bei der Festsetzung einer Unterstiitzung offentlich-rechtlicher Art das 
Einkommen des Hilfsbediirftigen aus Aufwertungsanspriichen auBer Ansatz bleibt, 
soweit es den Betrag von 270 RM. fiir das Jahr nicht iibersteigt, und § 26 des 
Gesetzes iiber die Ablosung offentlicher Anleihen yom 16.7.253, wo es gleichfalls 
heiBt, daB bei der Festsetzung einer Unterstiitzung offentlich-rechtlicher Art die 
Vorzugsrente bis zum Betrage von 270 RM. fiir das Jahr auBer Ansatz bleibt. 
Beim Zusammentreffen von Vorzugsrenten und Aufwertungsanspriichen darf ins
gesamt der Betrag von 270 RM. im Jahr nicht iiberschritten werden. Bei der 
Nichtanrechnung dieser Betrage ist nicht der Kleinrentnerrichtsatz, sondern der 
allgemeine Richtsatz zugrunde zu legen4• 

Durch diese Methode des Fiirsorgerechtes, gewisse tatsachlich vorhandene Ein
kommen oder Einkommensteile als nicht vorhanden zu bezeichnen, wird in der 
Endwirkung erreicht, daB der notwendige Lebensbedarf fiir diejenigen Gruppen 
von Hilfsbediirftigen, denen diese Nichtanrechnung zugebilligt ist, hOher festgesetzt 
wird als fiir die nicht privilegierten Gruppen. tJber diese Methode des Fiirsorge
rechtes haben mancherlei Auseinandersetzungen stattgefunden. CuN05 hat sich 
schon seit langen Jahren gegen diese Methode gewehrt und gefordert, daB die Nicht
anrechnung von Einkommen und Einkommensteilen aufgegeben, vielmehr die Er
weiterung des notwendigen Lebensbedarfs als Grundlage fiir die Bestimmungen des 
Umfanges der fiirsorgerechtlichen Leistung genommen werde. Diese Meinung hat 
sich allmahlich durchgesetzt. Die in Frage kommenden Bestimmungen sind des
halb auch hier als Erweiterung des Begriffes des notwendigen Lebensbedarfs dar
gestellt worden. 

c) Aufwand. Ein besonderer Aufwand ist im Rahmen der sozialen Kriegs
beschadigten- und Kriegshinterbliebenenfiirsorge mehrfach besonders zu beriick
sichtigen. Nach § 23 Abs. list der Aufwand fiir Erziehung und Erwerbsbefahigung 
von Kindern zu beriicksichtigen, der nach ihren Anlagen und Fahigkeiten und 
nach der Lebensstellung der Eltern berechtigt ist. AuBerdem sollen auch Mehr
ausgaben, die einem Schwerbeschadigten infolge seiner Beschadigung erwachsen, 
angemessen beriicksichtigt werden. 

1 Siehe Kapitel VII. 2 RGBI. I S.117. 8 RGBI. I S.137. 
4 Ebenso Z. f. WPfl. 3, S. 415: Gutachten des BA. f. Heimatwesen vom 15. 10. 27. 
5 VgI. jetzt namentlich die oben S.57 Anm.l genannte Schrift. 
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3. Einschrankungen. Aber auch den Fall einer Einschrankung des notwendi
gen Lebensbedarfs gegeniiber dem Normalfall kennt das Fiirsorgerecht. Folgende 
Hilfsbediirftige fallen unter diese Einschrankung, die im § 13 RGr.1 festgelegt ist: 

1. Arbeitsscheue; 2. offenbar Unwirtschaftliche; 3. Hilfsbediirftige, die den 
berechtigten Anordnungen der zustandigen Stelle beharrlich zuwiderhandeln, sie 
konnen dem Arbeitsscheuen gleichgestellt werden. 

Die Einschrankung liegt darin, daB hier nicht das Fehlen des notwendigen 
Lebensbedarfs als Voraussetzung der fiirsorgerechtlichen Leistung gilt, sondern 
lediglich das Fehlen des zur Fristung des Lebens UnerlaBlichen. Damit wird der 
Umfang der fiirsorgerechtlichen Leistung diesen Gruppen gegeniiber auBerordent
lich vermindert. Diese Verminderung darf sich aber nur auf die betreffende Person, 
bei der dieser besondere Tatbestand verwirklicht ist, beziehen. Seine Angehorigen 
oder andere Hilfsbediirftige, mit denen er in hauslicher Gemeinschaft lebt, sollen 
soweit wie moglich von dieser Einschrankung nicht betroffen werden. 

4. Erweiterungen und Einschrankungen in ihren Beziehungen zu
einander. Das Verhaltnis zwischen dem einfachen, dem erweiterten und dem ein
geschrankten Tatbestand der Hilfsbediirftigkeit ist so, daB der eingeschrankte Tat
bestand allen anderen Tatbestanden vorgeht. Wenn seine Merkmale verwirklicht 
sind, ist die Anwendung aller erweiternden Bestimmungen ausgeschlossen. Wenn 
und solange Arbeitsscheu oder offenbar unwirtschaftliches Verhalten im Sinne des 
§ 13 vorliegt, hat der fiirsorgerechtliche Tatbestand der Kleinrentner- und Sozial
rentnereigenschaft, der Kriegsbeschadigten- oder Kriegshinterbliebeneneigenschaft 
dem betreffenden Einzelnen gegeniiber keine fiirsorgerechtliche Bedeutung mehr. 
In der Praxis ist allerdings die Anwendung des § 13 auBerordentlich selten. 

Bei der Betrachtung des Verhaltnisses zwischen der einfachen und der erweiterten 
Hilfsbediirftigkeit muB beriicksichtigt werden, daB die Erweiterung sich nicht auf 
Krankenhilfe, W ochenfiirsor~ e, sondern nur auf den Lebensunterhalt im Sinne des 
§ 6a RGr. bezieht. Deshalb hat der Tatbestand der erweiterten Hilfsbediirftigkeit 
insoweit keine besondere Bedeutung fiir die Kriegsbeschadigten und Kriegshinter
bliebenen, weil bei ihnen der Lebensunterhalt im Sinne des § 6a im allgemeinen 
durch die Versorgung gedeckt ist. Der Unterschied hat vor allem Bedeutung iir 
die Gruppe der Klein- und Sozialrentner einschlieBlich der landesfiirsorgerechtlich 
Gleichgestellten und fiir die iibrigen Hilfsbediirftigen, fiir die es an einer Gruppen
bezeichnung fehlt. 

II. fibernahme von VerpDiehtungen. Zu den fiirsorgerechtlichen V oraussetzungen 
fiir die fiirsorgerechtliche Leistung gehoren neben dem eben erorterten Tatbestand 
der Hilfsbediirftigkeit gewisse besondere FaIle, in denen das Wirksamwerden der 
fiirsorgerechtlichen Leistung trotz V orliegens der Hilfsbediirftigkeit von gewissen 
Handlungen des Hilfsbediirftigen selbst abhangt. 

1. Nach § 19 RVF. kann die Unterstiitzung Arbeitsfahiger in geeigneten Fallen 
von der Leistung angemessener Arbeit gemeinniitziger Art abhangig gemacht wer
den, es sei denn, daB dies eine offensichtliche Harte bedeuten wiirde oder ein Gesuch 
dem entgegensteht. Es handelt sich um einen Sonderfall, der sog. Arbeitsfiirsorge, 
die im Zusammenhang mit der fiirsorgerechtlichen Arbeitspflicht des Hilfsbediirfti
gen zu behandeln ist2• 

2. Nach § 9 RGr. kann unter bestimmten Voraussetzungen die Fiirsorge ihre 
Hilfe ausdriicklich von der Verpflichtung abhangig machen, die aufgewandten Kosten 
zuriickzuzahlen. Auch diese Bestimmung erhalt ihre richtige Bedeutung erst im 
Zusammenhang mit der Frage der Riickzahlung der erhaltenen Unterstiitzung durch 
den Unterstiitzten selbst3• 

1 Vgl. JUNG, S. 36. 2 Siehe Kap. VI. 3 Siehe Kap. VI. 
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m. Antrag. Bei den Voraussetzungen der fiirsorgerechtlichen Leistung ist auch 
die Frage zu behandeln, ob das Inkrafttreten der fiirsorgerechtlichen Leistung von 
einem Antrag des Hillesuchenden abhangig ist oder nicht. Im Gegensatz zum Ver
sorgungsrecht, wo ein Antrag des Versorgungsuchenden erforderlich ist, und im 
Gegensatz zum Sozialversicherungsrecht, wo ein Antrag allgemein die Voraussetzung 
fiir das Wirksamwerden der sozialversicherungsrechtlichen Leistung ist, gilt fiir das 
Fiirsorgerecht nach § 2 Abs. 1 die Bestimmung, daB die Fiirsorge nicht von einem 
Antrag abhangig ist. Die Fiirsorgestelle muB mit der fiirsorgerechtlichen Leistung 
beginnen, sobald sie von dem Vorhandensein der eben geschilderten Voraus
setzungen Kenntnis bekommt1• Wie sie diese Kenntnis erlangt, ist dabei gleich
giiltig2. Diese Bestimmung, daB die Fiirsorge nicht von einem Antrag abhangt, 
ergibt sich aus der subsidiaren Stellung der offentlichen Fiirsorge. Da sie die 
letzte Hillsmoglichkeit darstellt, die die W ohlfahrtspolitik dem Fiirsorgebediirftigen 
bietet, muB sie in der Lage sein, auch ohne, gegebenenfalls sogar gegen den Willen 
des Fiirsorgebediirftigen, mit ihrer Leistung eintreten zu Mnnen. Das gilt ins
besondere da, wo die Erreichung des Ziels durch das Nichteintreten oder durch das 
verspatete Eintreten - wenn erst auf den Antrag gewartet wird - gefahrdet sein 
wiirde. Namentlich bei der Fiirsorge fiir hilfsbediirftige Minderjahrige ist dieser 
Gesichtspunkt von groBer Bedeutung, aber auch bei der Krankenhilfe, insbesondere 
wenn es sich um Kranke handelt, die geeignet sind, andere zu gefahrden. Auch 
hier wird deutlich, daB gerade im Rahmen der Krankenhilfe die Fiirsorgestelle ebenso 
ein Organ qer Gesundheitspolitik ist wie die anderen mit gesundheitspolitischen 
Aufgaben betrauten Stellen3 • 

D. Art der Fiirsorge. 

Unter dem Begriff "Art der Fiirsorge" werden diejenigen Vorschriften zusammen
gefaBt, durch die die Form der Fiirsorgedurchfiihrung gekennzeichnet wird. Es 
handelt sich dabei um 1. die sog. offene oder geschlossene Fiirsorge, II. die Fiir
sorge in Geld oder in Sachwerten, III. die Form der personlichen Hilfe, IV. die 
Ar bei tsfiirsorge. 

I. Offen oder gesehlossen. Nach § 11 RGr. kann die Hille in offener oder ge
schlossener Pflege gewahrt werden. Das Fiirsorgerecht stellt zunachst beide Formen 
der Fiirsorge zur Benutzung frei. Die Gesichtspunkte, nach denen die offene oder 
geschlossene Pflege bevorzugt wird, haben im Laufe der Entwicklung des Fiirsorge
rechts vielfach gewechselt. Starke Gegensatze, auch in der wohlfahrtspolitischen 
Betrachtung dieser Frage, haben dazu gefiihrt, daB manche Lander das System der 
offenen, manche das der geschlossenen Fiirsorge vorgezogen haben. Auf den ersten 
Blick mag es scheinen, als ob das deutsche Fiirsorgerecht die Entscheidung iiber 
die Frage, ob die Hilfe in offener oder geschlossener Pflege gewahrt werden solI, 
vollstandig den Fiirsorgeverbanden iiberlassen habe. Indes ist der zweite Satz 
des § 11 zu beachten, aus dem sich ergibt, daB die offene Pflege der Regelfall, 
die geschlossene Pflege nur dann in Frage kommen solI, wenn neben dem Tat
bestand der Hilfsbediirftigkeit noch der besondere Tatbestand verwirklicht ist, 
daB der korperliche, geistige oder sittliche Zustand des Hilfsbediirftigen besondere 
MaBnahmen zur Heilung, Pflege oder Bewahrung erfordert. Die Bestimmung 
beruht offenbar auf der "Oberlegung, daB die Inanspruchnahme der offentlichen 
Fiirsorge die personliche Freiheit des Einzelnen nicht iiber das notwendige MaB 
hinaus beschranken solI. So erklart sich auch die Bestimmung, daB eine Unter
bringung in eine Anstalt gegen den Willen des Hillsbediirftigen nur dann geschehen 

1 VgI. Z. B. BAR. 65, S. 134. a VgI. Freie WoW.PfI. 1, S.436. 
3 Antrage auf Fiirsorgeleistungen sind auch in §§ 24, 28 RFV. erwahnt. 
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dart, wenn ein Gesetz es ausdriicklich gestattet. Solche gesetzlichen Bestimmungen 
sind z. B. die entsprechenden Bestimmungen des Reichsgesetzes iiber die Bekamp
fung der Geschlechtskrankheiten und der Arbeitszwang nach § 20 RFV. Es 
ist die Frage aufgeworfen, ob sich diese Bevorzugung der offenen Pflege' auch 
auf die Fiirsorge fiir hilfsbediirftige Minderjahrige erstreckt, oder ob die Fiir
sorge, wenn sie ein hilfsbediirftiges Kind unterzubringen hat, die £reie, Wahl 
zwischen der Unterbringung in offener Pflege" d. h. also in einer Familie, Und der 
Unterbringung in einer Anstalt hat. Indessen zeigt die nahere Betrachtung des zwei
ten Satzes des § 11, daB diese Bestimmung iiberhaupt ni£ht fiir Minderjahrige in 
Frage kommt; denn die Beschrankung der Anstaltspflege ist dort gleichgesetzt mit 
der Beschrankung der Unterbringung in einer fremden Familie. Wenn ein hilfs
bediirftiges Kind unterzubringen ist, so handelt es sich gerade darum, daB zwischen 
der fremden Familie und der Anstalt zu entscheiden ist, wahrend § 11 diese beiden 
Falle gleichsetzt. Die Entscheidung iiber die Frage, ob offene oder geschlossene 
Pflege gewahlt werden solI, kann bei hilfsbediirftigen Minderjahrigen nur unter 
dem Gesichtspunkt des § 6d RGr. gefallt werden, nach dem bei Minderjahrigen der 
Gesichtspunkt der Erziehung ausschlaggebend sein muB. Die Wahl der Pflege
familie oder der Pflegeanstalt hat also unter dem Gesichtspunkt zu erfolgen, welche 
Familie oder welche Anstalt gerade fiir dieses Kind vom Gesichtspunkt der Erzie
hung das Geeignetste ist. 

Bei der Anstaltspflege, die Kleinrentnern, Sozialrentnern und Gleichgestellten 
zuteil wird, solI besonders auf ihre friiheren Lebensverhaltnisse Riicksicht genommen 
werden1• 

ll. Geld oder Sachleistnng. Die weitere rechtlich erhebliche Unterscheidung in 
der Art der Fiirsorge ist die, ob die Hilfe in Geld oder in Sachleistungen besteht. 
Unter Geld ist sowohl die einmalige, fiir einen besonderen AnlaB gegebene Unter
stiitzung, wie die in bestimmten Zeitabstanden ausgezahlte, fiir einen langeren 
Zeitraum festgelegte sog.laufende Unterstiitzung, wie endlich auch die Form des 
Darlehns zu verstehen. Unter Sachleistung ist jede in sachlichen Werten bestehende 
Leistung zu verstehen, die dem Hilfsbediirftigen zur Beschaffung oder Erganzung 
des notwendigen Lebensbedarfs gegeben wird. Die beiden Arten der Hilfe: Geld 
oder Sachleistung lassen sich fiir fast alle Einzelbestandteile des notwendigen Lebens
bedarfs durchfiihren. Unterkunft kann gewahrt werden durch 'Obernahme der Miet
zahlungen, einmalig und fiir langere Zeit - hier besteht die Hilfe in Geld - oder 
durch Unterbringung in Raumen, die der Fiirsorgestelle selbst zur Verfiigung 
stehen - Sachleistungen -. Nahrung und Kleidung kann dadurch gewahrt werden, 
daB dem Einzelnen die erforderlichen Geldmittel, oder dadurch, daB die erforder
lichen Nahrungsmittel oder Kleidungsstiicke in natura ihm verabfolgt werden. Die 
nach § 6 Abs. A erforderliche Pflege kann durch Zurverfiigungstellung der erforder
lichen Geldmittel oCler durch direkte Stellung einer Pflegeperson gewahrt werden. 
Auch fiir die Krankenhilfe kann der Unterschied von Geld und Sachleistungen von 
Bedeutung sein, ebenso fiir die Hilfe fiir Schwangere und Wochnerinnen. Die Ent
scheidung dariiber, ob die Hilfe in Geld oder in Sachleistungen gewahrt wird, ist 
eine Entscheidung, die zunachst nicht fiirsorgerechtlich, aber fiirsorgerisch von der 
erheblichsten Bedeutung ist. Auch hier gehen wieder, wie bei der Beurteilung der 
offenen und geschlossenen Fiirsorge, die Ansichten und damit auch die Praxis der 
Fiirsorge weit auseinander. Wahrend in stadtischen Verhaltnissen im allgemeinen 
die Geldfiirsorge zum mindesten in bezug auf den Lebensunterhalt durchaus im 
Vordergrund steht, ist in landlichen Verhaltnissen die Fiirsorge durch Sachleistungen 
noch auBerordentlich verbreitet. Fiirsorgerechtliche Bedeutung hat diese Frage in
sofern, als das Fiirsorgerecht selbst in einzelnen Fallen die Geldfiirsorge oder die 

1 Siehe auch § 24 RFV. 
Muthes1us, Fiirsorgerecht. 5 
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Sachleistungsfiirsorge bevorzugt. Keine Bevorzugung der Geldfiirsorge bedeutet 
rein fiirsorgerechtlich die Bestimmung des § 6 Abs. 3 iiber die Festsetzung der Richt
satze. DaB diese Richtsatze in Geldbetragen festgesetzt werden, entspricht unseren 
heutigen wirtschaftlichen Zustanden. Sie setzen keine Art der Hille fest, sondern 
geben nur den Anhaltspunkt fiir die Bemessung des notwendigen Lebensunterhaltes, 
damit fiir die Festsetzung des notwendigen Lebensbedarfs, damit fiir die Fest
stellung der Hilfsbediirftigkeit, d. h. die hauptsachlichste fiirsorgerechtliche Voraus
setzung fiir die Begriindung der fiirsorgerechtlichen Leistung. Eine Bestimmung 
aber laBt eine deutliche Bevorzugung der Geldfiirsorge erkennen: Schwangeren und 
Wochnerinnen sind Entbindungskostenbeitrag und Wochengeld, Wochnerinnen, die 
ihr Kind stillen, Stillgeld zu gewahren. Diese Bevorzugung der Geldfiirsorge fiir 
diese FaIle erklart sich daraus, daB die fiirsorgerechtliche Wochenhille, wie schon 
oben bemerkt, nur ein Glied der wohlfahrtspolitischen MaBnahmen gegeniiber der 
Wochnerin iiberhaupt ist und daB in diesem Rahmen Entbindungskostenbeitrag, 
Wochengeld und Stillgeld eine ganz bestimmte wohlfahrtspolitische Bedeutung 
haben. Die Moglichkeit, daB an die Stelle der baren Beihilfe auch Sachleistungen 
treten, ist wie § 12 letzter Satz ergibt, nicht ausgeschlossen. 

Zur Geldfiirsorge gehort auch die Fiirsorge durch Gewahrung von Darlehn. 
Diese Art der Fiirsorge ist fiir den Bereich der sozialen Kriegsbeschadigten- und 
Kriegshinterbliebenenfiirsorge (§ 31 RGr.) besonders erwahnt. Danach soll von der 
Moglichkeit, den Betreffenden gegen Verpfandung von Versorgungsgebiihrnissen 
Darlehn zu gewahren, im Interesse der Sicherung der wirtschaftlichen Selbstandig
keit tunlichst Gebrauch gemacht werden. Inwieweit dariiber hinaus auch anderen 
Hilfsbediirftigen Darlehn gewahrt werden, ist eine Frage, die in erster Linie wirt
schaftspolitischer, aber nicht fiirsorgerechtlicher Natur ist. Die Gewahrung von 
Darlehn ist nicht als fiirsorgerechtliche Leistung, sondern als Vorsorge anzusehen. 
Ersatzanspriiche zwischen Fiirsorgeverbanden konnen also nicht begriindet werden. 
Die Frage, ob und inwieweit ein Hillsbediirftiger die empfangene Fiirsorge zurnck
zuerstatten hat, ist nach anderen rechtlichen Gesichtspunkten zu beantworlen. Der 
Anspruch des Fiirsorgeverbandes auf Riickzahlung des dem Hillsbediirftigen ge
gebenen Darlehns, ist ein auf Grund der in Frage kommenden Bestimmungen des 
BGB. zu beurteilender privatrechtlicher Anspruch. Der unter bestimmten Voraus
setzungen gegebene Anspruch auf Zurnckzahlung der offentlichrechtlichen Unter
stiitzung ist ein offentlichrechtlicher Anspruch 1. 

DaB im Rahmen der Krankenhille die Sachleistung die Geldfiirsorge iiberwiegt, 
ergibt sich aus der Sache selbst, ohne daB besondere fiirsorgerechtliche Bestim
mungen hieriiber notig waren. Wahrend die sozialversicherungsrechtliche Kranken
hilfe. die Geldfiirsorge als obligatorischen Bestandteil der Krankenhilfe fiir den 
Fall kennt, daB infolge der Erkrankung Arbeitsunfahigkeit eintritt (§ 182 Ziff.2 
RVO.), ist dem Fiirsorgerecht eine solche zwangsmaBige Geldfiirsorge im Rahmen 
der Krankenhilfe unbekannt. DaB die Sachleistung bei der Krankenhille auch fiir
sorgerechtjch im Vordergrund steht, ergibt sich aus § 30 RGr., wonach fiir hilfs
bEidiirftige nicht versicherle Hinterbliebene durch Vereinbarung mit den Kranken
kassen fiir die notwendige Krankenhille gesorgt werden soIl. Diese Art der Fiirsorge 
ist selbstverstandlich auch fiir andere Hillsbediirftige zulassig. 

ID. Personliche Hille. In § 11 ist als besondere Art der Fiirsorge endlich auch 
die personliche Hille genannt. Was unter personlicher Hille im einzelnen zu ver
stehen ist, ist nicht weiter bestimmt. Ein besonderer Fall der personlichen Hille, 
der AufschluB iiber das gibt, was personliche Hilfe im Rahmen der fiirsorgerecht
lichen Leistung bedeutet, ergeben die Bestimmungen der sozialen Kriegsbeschadig
ten und Kriegshinterbliebenenfiirsorge. Nach § 27 RGr. soll die soziale Fiirsorge 

1 Siebe Kap. VI. 
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Kriegsbesohadigte und Kriegshinterbliebene in Versorgungs-, Fiirsorge- und Familien
angelegenheiten beraten oder diese Beratung vermitteln. Diese Bestimmung muB 
ihrem saohliohen Inhalt naoh auoh fiir aile anderen Hillsbediirftigen gelten. Es 
handelt sioh im Rahmen der personliohen Hilfe darum, daB das Hilfeverhaltnis, 
das eine Beziehung von Mensch zu Mensch darstellt, auch bei der offentlich
rechtlichen Fiirsorgeleistung in Wirksamkeit bleibt oder kommt 1• Danach be
deutet die Erwahnung der personlichen Hilfe als Art der fiirsorgerechtlichen 
Leistung, daB bei der gesamten Durchfiihrung der Fiirsorge die Leistung sich 
nioht auf die Ubermittlung von Geld und Sachwerten beschranken darf, son
dem daB personliche Hilfe in dem unmittelbaren spraohlichen und menschliohen 
Sinne gewahrt werden solI, wie es die Bezeichnung "personliche Hille" sagt. 
Die Bedeutuug der personlichen Hilfe fiir die anderen Arten der Fiirsorge und 
die einzelnen Gruppen der Fiirsorgebediirftigen zu zeigen, ist nicht Aufgabe einer 
fiirsorgerechtlichen Darstellung, sondern wiirde in eine Darstellung der Wohl
fahrtspflege gehoren. 

IV. Arbeitsfiirsorge 2• Eine ganz besondere Art der Fiirsorge ist die sog. Arbeits
fiirsorge. Arbeitsfiirsorge als besondere Art der fiirsorgereohtlichen Leistung griin
det sich auf § 1 Ziff. a RFV., wonach die Fiirsorge fiir Sohwerbeschadigte und Sohwer
erwerbsbesohrankte Arbeitsbeschaffung als reichsfiirsorgereohtliohe Aufgabe be
stimmt, und auf § 19 RFV., wonach die Unterstiitzung Arbeitsfahiger in geeignetem 
Faile duroh Anweisung angemessener Arbeit gemeinniitziger Art gewahrt werden 
kann, und auf § 7 RGr., wonach jeder Hilfsbediirftige, auch der nicht voll arbeits
fahige, seine Arbeitskraft zur Besohaffung des notwendigen Lebensbedarfs einsetzen 
muB. Die Fiirsorge solI ihm, soweit moglich, Gelegenheit dazu bieten. Die Haupt
grundlage fiir die Arbeitsfiirsorge ist danaoh die fiirsorgerechtliche Arbeitspflicht, 
die ihrerseits nur eine besondere Auspragung der in Art. 163 RV. festgelegten all
gemeinen Arbeitspflioht ist 3• 

E. ltJaG der Fiirsorge. 
Die Vorschriften iiber das MaB der Fiirsorge stehen in so engem Zusammen

hang mit den Vorsohriften iiber den Begriff des notwendigen Lebensbedarfs4, daB, 
nachdem dieser Begriff oben ausfiihrlich erortert worden ist, hier wenig zu sagen 
bleibt. Der fiir jeden Einzelfall erforderlichen Feststeilung des notwendigen Lebens
bedarfs folgt die Feststellung des fUr diesen Einzelfall vorhandenen oder alsbald 
erreichbaren Einkommens5• Der Unterschied zwischen dem in Geld ausgedriickten 
notwendigen Lebensbedarf und dem in Geld ausgedriickten festgestellten tatsach
lichen Einkommen ergibt das MaB der Fiirsorge, d. h. den Umfang der fiirsorge
reohtliohen Leistung im einzelnen FaIle. Damit gewinnen die gemaB § 6 Abs. 3 
RFV. festgestellten Richtsatze fiir das MaB der Fiirsorge eine ausschlaggebende Be
deutung. Weil der notwendige Lebensbedarf fiir Klein- und Sozialrentner hoher 
angenommen ist, ist auch das MaB der Fiirsorge fiir sie hoher. Praktisoh ge
nommen: die den Klein- oder Sozialrentnern zuflieBenden Geldunterstiitzungen sind 
durchschnittlioh um 1/4 hoher als die den iibrigen Fiirsorgebediirftigen zukommen
den Unterstiitzungen. 

Besondere FaIle, in denen das Fiirsorgerecht in bezug auf das MaB der Unter
stiitzung noch besondere Vorschriften gibt, sind folgende: Einmal ist fiir die Woohen-

1 V gl. entsprechend bei der Schutzaufsicht S. 87. 
2 Vgl. die Verhandlungen u. Vorberichte des 40. Fiirsorgetages in Hamburg 1927. Schriften 

des DV. fiir off. u. pro Fiirsorge NF. Heft 9 bis II. 
3 Vgl. hierzu § 217 d. RG. uber Arb.Verm. u. Arbeitslos.Vers. und unten Kap.VI, auch 

ND. VIII, S. 246. 
4 V gl. Z. B. CUNO: Voraussetzung U. MaB der Fiirsorge in Soz. Prax. 33, Sp. 207. 
5 Fur diese Feststellungen vgl. § 27: Auskunftspflicht der FinanzbehOrden und Arbeitgeber 

und des Unterhalts- oder Ersatzverpflichteten. 
5* 
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fiirsorge festgestellt, daB die zu gewahrende Hille das sicherstellen solI, was die RVO. 
den FamiIienangehorigen eines Versicherten im Rahmen der FamiIienwochenhilfe 
gewahrt. Das MaB der Fiirsorge ist hier durch die Bezugnahme auf das MaB einer 
sozialversicherungsrechtlichen Leistung klargestelIt. Das MaB der Fiirsorge ist 
in einem weiteren FaIle durch eine allgemeine Formel besonders bezeichnet. Nach 
§ 10 Abs. 2 ist bei Storungen der korperlichen, geistigen oder sittlichen Entwick
lung Minderjahriger die Hille so ausreichend zu bemessen, daB griindliche und 
dauernde Hilfe zu erwarten ist. 

F. tlberblick fiber C bis E. 

Bei einem Uberblick iiber die eben behandelten Bestimmungen iiber die fiirsorge
rechtliche Leistung ergibt sich, daB bei alIer Einheitlichkeit des Zieles die Leistung 
im einzelnen FaIle doch unterschied1ich sein kann: 

a) Die fiirsorgerechtliche Leistung der Fiirsorgepflicht gegeniiber hilfsbediirftigen 
Minderjahrigen ist in der Sache eine fiirsorgerechtliche Leistung der Jugendhilfe. 

b) Die fiirsorgerechtliche Leistung der sozialen Fiirsorge fiir Kriegsbeschadigte 
und Kriegshinterbliebene bildet ein Sondergebiet fiir sich, des sen bisherige sonder
fiirsorgerechtliche Regelung, insbesondere durch verstarkte Beteiligung der Fiirsorge
bediirftigen selbst, auch im neuen Fiirsorgerecht aufrecht erhalten ist. 

c) Die Wochenfiirsorge ist eine sonderfiirsorgerechtliche Leistung, die nach 
Ziel, Voraussetzung, Art und MaB von der fiirsorgerechtlichen Leistung sich durch
aus als eine eigene Leistung abhebt. 

d) Dagegen erhalten die fiirsorgerechtlichen Leistungen in bezug auf den Lebens
unterhalt durch die Bestimmung des § 6 Abs. 3 iiber die unterschiedlichen Richt
satze einen so besonderen Charakter, daB hier die besondere Erwahnung nochmals 
erforderlich wird. In diesem Punkte setzen die wohlfahrtspolitischen Erorterungen 
iiber Einheits- und Gruppenfiirsorge ein, die gegen die gegenwartige fiirsorgerecht
liche Regelung vor alIem einwenden, daB hiermit den Gruppen der Klein- und 
Sozialrentner eine fiirsorgerechtliche Sonderstellung eingeraumt ist, ohne daB die 
Frage gepriift wird, ob nach der Ursache der Notlage nicht auch gegeniiber anderen 
Fiirsorgebediirftigen, die nicht unter den formellen Begriff des Sozial- oder Klein
rentners fallen, die Zubilligung des erhohten Lebensbedarfs und damit des erhohten 
MaBes der Unterstiitzung gerechtfertigt ist. Es ist schon darauf hingewiesen, daB 
fiir die nicht unter die Gruppe der Sozial- und Kleinrentner fallenden Hillsbediirfti
gen eine einheitliche Bezeichnung fehlt. Es hat sich der Begriff der sonstigen Hilfs
bediirftigen hierfiir herausgebildet. DaB die einheitliche Bezeichnung fehlt, ist nur 
die Folge davon, daB in dieser Gruppe, abgesehen davon, daB sie fiirsorgebediirftig 
iiberhaupt und hilfsbediirftig im besonderen fiirsorgerechtlichen Sinne ist, eine 
Einheitlichkeit nicht vorhanden ist. Nicht nur Veranderungen der wirtschaftlichen 
und sozialen Verhaltnisse, sondern auch Veranderungen der wohlfahrtspolitischen 
Gesetzgebung bringen Veranderungen in dieser Gruppe mit sich, insbesondere wird 
das Gesetz iiber Arbeitslosenversicherung und Arbeitsvermittlung sie insofern 
wesentlich beeinflussen, als aIle diejenigen Empfanger von Arbeitslosenunter
stiitzung aus den Mitteln der Arbeitslosenversicherung, bei denen das MaB der 
arbeitslosenversicherungsrechtlichen Leistungen nicht die Grenze des notwendigen 
Lebensunterhaltes erreicht, teilweise hilfsbediirftig im fiirsorgerechtlichen Sinne 
bl~iben und ihnen gegeniiber also neben die sozialversicherungsrechtliche Leistung 
die fiirsorgerechtliche Leistung treten muB. 

Wie -sich dieser Rechtszustand wohlfahrtspolitisch und fiirsorgerechtlich aus
wirken kann, steht dahin. Auch nach dem Fiirsorgerecht vor dem 1. 10.27 war 
das gleichzeitige Eintreten der Erwerbslose:D:fiirsorge und der offentlichen Fiirsorge 
moglich, wie durch § 33 RGr. angedeutet wird. 
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G. AusHinder. 
Die bisher besprochene fiirsorgerechtliche Leistung bezieht sich auf den Fiirsorge

bediirftigen mit deutscher Staatsangehi:irigkeit 1. 

Dem Auslander gegeniiber ist die fiirsorgerechtliche Leistung, was Ziel, Vor
aussetzung und MaB betrifft, besonders geregelt. 

1. Das Ziel der Fiirsorge, dem einzelnen Hillsbediirftigen zur Wiedererlangung 
oder Beibehaltung seiner korperlichen, geistigen und gesellschaftlichen Ttichtigkeit 
Beistand zu leisten, gilt nur gegeniiber dem Inlander, nicht aber gegeniiber dem 
Auslander. 

2. Die Voraussetzung fiir die fiirsorgerechtliche Leistung gegeniiber dem Aus
lander ist infolgedessen eine andere als fiir den Inlander. Der Begriff des notwen
digen Lebensbedarfs ist gegeniiber dem Inlander auBerordentlich beschrankt. Zum 
Begriff des notwendigen Lebensbedarfs gehoren lediglich Lebensunterhalt und Kran
kenhilfe. Es fallen also fiir den notwendigen Lebensbedarf des Auslanders die Hille 
zur Wiederherstellung der Arbeitsfahigkeit, die liilfe fiir Schwangere und Wochne
rinnen, bei Minderjahrigen die Erziehung und Erwerbsbefahigung und bei Blinden, 
Taubstummen und Kriippeln die Erwerbsbefahigung weg. Beziiglich des Bestat
tungsaufwandes ist zwischen Inlandern und Auslandern kein Unterschied. Diese 
Beschrankung der fiirsorgerechtlichen Voraussetzung fiir die Fiirsorgeleistung 
gegeniiber Auslandern erklart sich daraus, daB das Ziel dem Auslander gegeniiber 
lediglich darauf hinausgeht, aus allgemein menschlichen Erwagungen ihm den all
gemeinen Lebensunterhalt und die Hilfe im Krankheitsfalle nicht zu versagen, 
wobei die Hilfe im Krankheitsfalle auf menschliche Riicksicht ebensosehr wie auf 
den Gedanken gegriindet ist, daB die durch den erkrankten Auslander gegebene 
Gefahrdungsmoglichkeit (z. B. durch Ansteckung) auch im Interesse der eigenen 
V olksgenossen vermieden werden solI. DaB im Rahmen dieser Einschrankungen 
"der Lebensbedarf des Auslanders besonders niedrig angesetzt werden muB, ist fiir
sorgerechtlich nicht vorgeschrieben. Auch hier muB die Berechnung des Lebens
bedarfs iiber das zur Fristung des Lebens UnerlaBliche hinausgehen. 

3. Die weitere Einschrankung des Lebensbedarfs, die § 13 fiir Arbeitsscheue und 
offenbar Unwirtschaftliche vorschreibt, gilt dagegen auch fiir Auslander. Die son
stigen V oraussetzungen fiir die fiirsorgerechtlichen Leistungen gelten auch fiir den 
Auslander. Auch der Auslander hat die Arbeitspflicht nach § 7 und die Opfer
pflicht nach § 8 RGr. 

4. § 34 sagt dann weiter, daB dieiibrigenBestimmungenfiir Auslandernur gelten, 
soweit es die Reichsregierung mit Zustimmung des Reichsrates, oder soweit eine 
Staatsvertretung es bestimmt. Unter iibrigen Bestimmungen ist hier zu verstehen 
insbesondere die Erweiterung des notwendigen Lebensbedarfs, insbesondere also 
die Kleinrentner, Sozialrentner und die soziale Kriegsbeschadigten- und Kriegs
hinterbliebenenfiirsorge 2. 

§ 14. Jugendhilfe. 

A. Allgemeines. 
Die grundsatzliche Teilung des Fiirsorgerechts in Fiirsorgepflicht und Jugend

hilfe macht es notig, nachdem die Aufgaben der Fiirsorgepflicht im einzelnen ge
schildert sind, die Aufgaben der Jugendhilfe ebenfalls zunachst gesondert dar
zustellen. Unberiihrt bleibt das allgemeine Ziel der fiirsorgerechtlichen Aufgaben 

1 Die Eri:irterung iiber den Begriff der Staatsangehi:irigkeit ist nicht Sache des Fiirsorge
rechts, sondern des Staatsrechts. 

2 Beziiglich der letzteren vgl. den Vertrag zwischen dem Deutschen Reich und der Republik 
Osterreich vom 17. 8. 21 iiber die soziale Fiirsorge fiir Kriegsbeschadigte und Kriegshinter
bliebene (RG. vom 8. 3. 22 RGBI. 233). 



70 Die fiirsorgerechtIichen Aufgaben. 

iiberhaupt. Es handelt sich hier nur darum, innerhalb dieses allgemeinen Ziels die 
besonderen fiirsorgerechtlichen Aufgaben der Jugendhilfe darzustellen. Die Ziel
formulierung der Fiirsorgepflicht basiert auf dem Begriff des notwendigen Lebens
bedarfs, dessen Beschaffung Aufgabe der Fiirsorgepflicht ist. Die Zielformulierung 
der Jugendhilfe ist Erfiillung des Erziehungsanspruches, und wie der notwendige 
Lebembedarf der zentralfiirsorgerechtliche Begriff der Fiirsorgepflicht, so ist Er
ziehung der zentralfiirsorgerechtliche Begriff der Jugendhilfe. Danach wiirde fiir 
die Darstellung der J ugendhilfe sich folgende Einteilung ergeben, 

1. das Ziel, 2. die Voraussetzung, 3. der Inhalt 
der fiirsorgerechtlichen Leistungen. Mit Riicksicht darauf aber, daB abweichend 
von der Fiirsorgepflicht der Inhalt der fiirsorgerechtlichen Leistung auBerordent
lich verschieden ist, und insbesondere durch die Mitwirkung des Vormundschafts
gerichts eine ganz besondere Form erhiilt, sollen die einzelnen fiirsorgerechtlichen 
Leistungen je nach Voraussetzung und Inhalt gesondert besprochen werden. Daraus 
ergibt sich als Einteilung 

1. Ziel, 
2. die einzelnen fiirsorgerechtlichen Leistungen (B-D). 
I. Erziehung als Begriff des Bechts. Erziehung als Rechtsbegriff gehOrt zunachst 

dem Privatrecht an. 1m BGB. ist der Begriff der Erziehung insbesondere bei der 
Inhaltsbestimmung der elterlichen Gewalt verwandt, und im Gesetz iiber die reli
giose Kindererziehung vom 15.7.21 bildet er den Mittelpunkt des Gesetzes selbst. 
Auch im offentlichen Recht wird der Begriff der Erziehung verwandt. Die RV. 
spricht von der Erziehung des Nachwuchses als Pflicht und Recht der Eltern 
(Art. 120). Das Strafrecht, insbesop.dere das Jugendstrafrecht, kennt den Begriff 
ebenfalls. 1m Schutzrecht spielt er eine Rolle und insbesondere im Fiirsorgerecht. 
Es gibt keinen besonderen privatrechtlichen und keinen besonderen offentlich
rechtlichen Begriff der Erziehung, vielmehr handelt es sich um einen Rechtsbegriff, 
der beiden Rechtsgebieten gemeinsam ist. 

Erziehung ist aber auch ein Begriff der Padagogik. Indes kann die Padagogik 
zur Bestimmung des juristischen Begriffs der Erziehung wenig geben, da sie 
selbst eine anerkannte Begrillsbestimmung nicht besitztl. Deshalb ist es notig, 
die juristisch wesentlichen Merkmale des Begriffs der Erziehung zu ermitteln. Diese 
Ermittlung muB vorgenommen werden, da nur so die Stellung der J ugendhilfe inner
halb der Erziehung im Rechtssinne klargestellt werden kann. Es kann sich aber, 
da Erziehung kein rein fiirsorgerechtlicher Begrill ist, hier nur um einen allgemeinen 
Uberblick handeln 2. 

Juristisch wesentlich sind der Trager der Erziehung, der Zogling, das Erziehungs
verfahren und das Ziel der Erziehung. 1m einzelnen ist hierzu folgendes zu be
merken: 

a) Als Trager kommen fiir den Rechtsbegrill der Erziehung nur diejenigen in 
Frage, denen rechtlich die Verpflichtung zur Erziehung obliegt. DaB tatsachlich 
Erziehungseinfliisse auch von solchen Stellen ausgehen, die keine Verpflichtung zur 
Erziehung haben, wird dabei nicht verkannt. Indes kommen diese Stellen fiir das 
Erziehungsrecht als Trager nicht in Frage. Erziehungstrager in diesem Sinne sind 
Einzelpersonen oder Einrichtungen. Zu den Einzelpersonen rechnen die Familie, 
insbesondere die Eltern, aber auch Pflegepersonen, Pflegeeltern. Zu den Ein· 
richtungen rechnen die Schule, die Kirche, der Staat oder vom Staat beauftragte 
Sondertrager. Die Auswahl der Trager ist eine nicht von rechtlichen, sondern von 
allgemeinen politischen Gesichtspunkten abhangige Entscheidung. Ebenso wichtig 
ist die Entscheidung beziiglich der Reihenfolge der Verpflichtung oder des Neben. 
einanderbestehens mehrerer Trager der Erziehung, z. B. Eltern und Schule oder 

1 STURM, Zur Dialektik des Erziehungsbegriffs. Erziehung. 1. Jahrg., H. 8, S.369££. 
2 Eine systematische Darstellung des Erziehungsrechts fehlt noch vollstandig. 
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Familie und Staat. Die Abgrenzungen der Erziehungsspharen gehoren zu den 
schwierigsten Rechtsfragen. Die rechtliche Verpflichtung dieser Trager kann be
ruhen auf einer vertraglichen Verpflichtung (z. B. Pflegeeltern, Privatschule) oder 
auf einer gesetzlichen Verpflichtung (Eltern, Schule). Die gesetzliche Verpflichtung 
kann dadurch noch besonders charakterisiert sein, daB sie zugleich ein Recht des 
Erziehungstragers darstellt, so z. B. die Erziehungspflicht der Eltern, die als Teil 
der elterlichen Gewalt gleichzeitig ein Recht ist. 

b) Zogling. Wahrend der padagogische Begriff der Erziehung an sich keine 
bestimmte obere Altersgrenze kennt, ist fiir den Rechtsbegriff der Erziehung eine 
obere Altersgrenze durch die Bestimmung der Volljahrigkeit gegeben. Nur der 
Minderjahrige kommt als Zogling in Frage. Mit der Erreichung des 21. Lebensjahres 
hart ihm gegenliber jede Erziehung im Rechtssiun auf. Auch das nicht zum Ziel 
gelangte Erziehungsverfahren muB mit der Erreichung dieser Grenze abgebrochen 
werden. Eine Herabsetzung der Grenze ist durch die Volljahrigkeitserklarung des 
§ 6 BGB. moglich. Das Geschlecht des Zoglings ist fiir den Rechtsbegriff der Er
ziehung ohne Bedeutung. Auch sein korperlicher, geistiger oder sittlicher Zustand 
ist flir die Eigenschaft als Zogling an sich gleichgilltig. Freilich kennt das Ffir
sorgerecht den Begriff der Unausflihrbarkeit der Fiirsorgeerziehung, so daB daraus 
geschlossen werden muB, daB zum Rechtsbegriff des Zog ings gehort, daB bei ihm 
ein korperlicher, geistiger und sittlicher Zustand gegeben ist, der ErziehungsmaB
nahmen ermoglicht. DaB der tatsachliche Zustand des einzelnen Zoglings in kor
perlicher, geistiger oder sittlicher Hinsicht flir die Mittel der Erziehung im einzelnen 
entscheidend ist, erwahnt das Recht nicht, weil es als selbstverstandlich voraus
gesetzt wird. 

c) Die Verknlipfung zwischen den beiden Erziehungsparteien erfolgt in dem 
Erziehungsverfahren, ffir das es rechtliche Bestimmungen im einzelnen nicht gibt. 
Lediglich bestimmte Mittel sind als Zuchtmittel im § 1632 BGB. erwahnt. 1m 
librigen empfangt das Erziehungsverfahren seinen besonderen Charakter durch die 
Bestimmung des Erziehungsziels. Dieses Ziel ist vom Recht zum erstenmal durch 
Art. 120 RV. formuliert. Diese Bestimmung war nicht erlassen, um das Er
ziehungsziel rechtlich zu formulieren, sondern um den Erziehungstrager festzustellen 
- die Eltern -, und um das Verhaltnis dieses Erziehungstragers zum Staat als 
Trager der Erziehung festzulegen. Immerhin hatte der Umstand, daB das Erziehungs
ziel bei dieser Gelegenheit zum erstenmal rechtlich formuliert wurde, flir die Ent
wicklung des Erziehungsrechts groBe Bedeutung; denn als der Entwurf des RJWG. 
sich auch mit der Frage des Erziehungsziels beschaftigen muBte, formulierte er 
zunachst sein Erziehungsziel: "Jedes deutsche Kind hat ein Recht auf korperliche, 
geistige und sittliche Erziehung". In den Beratungen im Reichstag, insbesondere 
in dem 29. AusschuB 1 wurde die Frage des Erziehungsziels lebhaft debattiert, die 
Fassung des Entwurfs verworfen und im AnschluB an die genannte Formulierung 
der RV. die gegenwartig geltende Fassung des § 1 RJWG. beschlossen, wonach fiir 
jedes deutsche Kind als Erziehungsideal aufgesteIlt ist: leibliche, seelische und 
gesellschaftliche Tlichtigkeit. 

Danach ist der Inhalt der mit dem Worte "Erziehung" bezeichneten Tatigkeit 
und der Inhalt des Erziehungsrechts liberhaupt: der Trager der Erziehung hat den 
Zogling zum Erziehungsziel zu fiihren. 

II. Stellung des RJWG. im Erziehungsrecht. Hier ist nun die Frage aufzuwerfen, 
wie im Rahmen dieses kurz skizzierten Erziehungsrechts die Jugendhilfe mit ihren 
ffirsorgerechtlichen MaBnahmen einsetzt. Vorausgeschickt sei, daB Versorgungsrecht 
sund Sozialversicherungsrecht ffir das Erziehungsrecht nur insofern von Bedeutung 
ind, als sie die materielle Grun:ilage flir das Erziehungsverfahren mitbeschaffen. 
Die Aufgabe der Jugendhilfe ist nun, im Rahmen des Erziehungsrechts ffir aIle 

1 Reichstagsdrucksache Nr.3959, Wahlperiode 20/22. 
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fiirsorgebediirftigen Zoglinge einen Erziehungstrager zu schaffen1 . Wer fiirsorge
bediirftig ist, ergibt das positive Recht, das die fiirsorgebediirftigen Zoglinge nach 
bestimmten Merkmalen gruppiert und so die V oraussetzungen fiir das Eingreifen 
der Jugendhilfe schafft. . 

In diesem Sinne hat es Fiirsorgerecht der J ugendhilfe schon immer gegeben. 
Das Neue des RJWG. ist aber 

a) daB eine Stelle geschaffen ist, die fiir aIle fiirsorgebediirftigen Zoglinge zu
standig ist, soweit sie nicht anderen Stellen iiberwiesen sind. Diese neu geschaffene 
Stell~ ist das in dieser Eigenschaft als Organ bereits geschilderte Jugendamt. Da
neben stehen die anderen fiirsorgerechtlichen Organe der Jugendhilfe, das Landes
jugendamt und die Fiirsorgeerziehungsbehorde. 

b) Die weitere Neuerung des RJWG. ist, daB, urn fiir die Fiirsorgeaufgaben der 
neu geschaffenen Organe eine einheitliche Zielsetzung zu haben, die rechtliche Stel
lung des Zoglings im Erziehungsverfahren auf der Grundlage des Erziehungs
anspruches neu geordnet worden ist. Diese Grundlage greift weit iiber die Grenzen 
des Fiirsorgerechts hinaus und hat ihre grundsatzliche Bedeutung in der Anerken
nung oder in der Formulierung der rechtlichen Stellung des Zoglings im Erziehungs
verfahren. Damit wird die gesamte deutsche Jugend als ein einheitliches Ganzes 
aufgefaBt und irgendeine gesonderte Rechtsstellung des fiirsorgebediirftigen Teiles 
dieser J ugend nicht zugelassen. 

Es ist nun zu erortern, wie bei den einzelnen fiirsorgerechtlichen Leistungen 
die Verpflichtung der JugendwohlfahrtsbehOrden zur Beschaffung des Erziehungs
tragers fiir die fiirsorgebediirftigen Minderjahrigen geregelt wird. Dabei solI die 
Reihenfolge des Gesetzes zugrundegelegt werden und auch die Leistungen, die 
keinen speziell fiirsorgerechtlichen Charakter haben, wenigstens im Vberblick mit
behandelt werden. 

B. Pflegekinderschutz. 

Die rechtlichen Grundlagen sind in den §§ 19ff. RJWG. und den dazu ergangenen 
landesrechtlichen Bestimmungen zu finden. Es sind zu behandeln Voraussetzung (I), 
Genehmigung (II), Aufsicht (III) und Sonderfalle (IV). Hieran schlieBt sich eine 
kurze Ubersicht iiber einige Bestimmungen aus dem Landesfiirsorgerecht (V). 

I. Voraussetzung. Die fiirsorgerechtlichen Leistungen des Pflegekinderschutzes 
kommen denjenigen fiirsorgebediirftigen Minderjahrigen zugute, die Pflegekinder 
sind. Der Begriff des Pflegekindes ist durch eine gesetzliche Begriffsbestimmung 
festgelegt. Sobald die Merkmale dieser Begriffsbestimmung erfiillt sind, tritt die 
fiirsorgerechtliche Leistung des Pflegekinderschutzes ein. . 

1. Kind. Pflegekinder sind zunachst Kinder. Kind ist kein eindeutiges Wort 
des Rechtes, es bezeichnet im BGB. in der Regel die natiirliche Person in ihrer 
Eigenschaft als Abkommling ersten Grades. In fiirsorgerechtlichem Zusammen
hang bezeichnet es, dem natiirlichen Sprachgebrauch entsprechend, den jungen 
Menschen. Der Begriff des Kindes wird fiir § 19 dadurch naher bestimmt, daB eine 
Altersgrenze festgesetzt ist 2 • Danach sind also Pflegekinder Kinder unter 14 Jahren. 
Die bei den parlamentarischen Beratungen des Gesetzes gemachten Versuche, diese 
Altersgrenze auf das 16. Lebensjahr heraufzusetzen, sind nicht zum Erfolge gelangt. 
Das 14. Jahrist gewahlt, weil nach allgemeiner Anschauung mit dem 14. Jahr, d. h. 
mit dem Ende der Volksschulpflicht, in der Regel eine neue wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Lage fiir den Menschen eintritt. Der Eintritt in das Erwerbs-

1 Vgl. KLUMKER, Erziehungsgedanke im RJWG. in KLOSTERMANN, Erziehungs
gedanke im modernen Jugendrecht (Vortragsreihe des Landesjugendamtes der Rheinprovinz) 
S. 29 ff. 

2 RJWG, § 1 meint mit "Kind" den M:inderjahrigen. 



Jugendhilfe. 73 

leben macht MaBnahmen anderer Art notig, als sie durch den Pflegekinderschutz 
getroffen werden konnen. Die Altersgrenze von 14 Jahren ist reichsfiirsorgerecht
lich festgesetzt. Nach § 31 RJWG. besteht allerdings die Moglichkeit, weitere Vor
schriften zum Schutze der Pflegekinder zu erlassen, z. B. auch das Schutzalter 
heraufzusetzen. Von dieser Moglichkeit haben Hamburg (§ 17) und Liibeck (§ 13 
Abs. 2) insofem Gebrauch gemacht, als sie bestimmen, daB die Eingehung oder 
Fortsetzung eines PflegeverhaItnisses mit Minderjahrigen unter 18 Jahren allgemein 
oder fiir den Einzelfall untersagt werden muB, wenn die Pflegestelle wegen der 
personlichen VerhaItnisse des Betreffenden oder Riicksicht auf die Art der Unter
bringung ungeeignet ist. Zur Sicherung des Verbotes istAufsicht zulassig1• Ander
seits hat die Notverordnung vom 14.2.24 der obersten Landesbehorde die Be
fugnis verliehen, die Altersgrenze herabzusetzen 2. Diese Herabsetzung ist allerdings 
nur zulassig, wenn die volle Durchfiihrung der reichsfiirsorgerechtlichen Bestim
mungen des § 19 eine wesentliche Erweiterung bestehender Aufgaben bedeuten 
wiirde. Wo also das Schutzalter der Pflegekinder bereits das 14. Jahr gewesen ist, 
kann eine Herabsetzung nicht stattfinden. 

2. a) Zum Begriff des Pflegekindes gehort es weiter, daB sich das Kind in fremder 
Pflege befindet. Der Begriff der Pflege umfaBt hier das durch Sitte und Recht be
griindete Gesamtverhalten einem anvertrauten Kinde gegeniiber. Er umfaBt Unter
kunft, Gewahrung von Nahrung und Kleidung, Betreuung und Erziehung. Pflege 
steht im Gegensatz zur Bewahrung. Bewahrung ist der Pflege gegeniiber eine Ein
schrankung3. Bewahrung bedeutet lediglich die raumliche Unterbringung, nicht 
emmal die Unterkunft im Sinne der Pflege. W 0 eine Bewahrung vorliegt, liegt 
grundsatzlich keine Pflege vor. Das in Bewahrung gegebene Kind kann also auch 
kein Pflegekind sein. 

b) Fremde Pflege. Diese Pflege muB eine fremde sein, d. h. sie muB durch 
.Personen stattfinden, die dem Kinde gegeniiber als fremde Personen gelten. 
Das sind im allgemeinen aIle Personen, die bei ehelichen Kindem nicht die Eltem, 
bei unehelichen Kindem nicht die Mutter sind. Den ehelichen Kindem stehen die 
fiir ehelich erklarten, die durch nachfolgende Ehe legitimierten und die an Kindes
statt angenommenen Kinder gleich. Das Adoptivkind ist also bei seinen Adoptiv
eltem nicht in fremder Pflege. Danach wiirde ein Kind, das bei seinen GroBeltem 
erzogen wird, ein Pflegekind sein, die Voraussetzung der fiirsorgerechtlichen Leistung 
wiirde also auch bei diesem Kind gegeben sein4• Der Begriff der fremden Pflege 
ist aber durch § 21 Abs.l RJWG. eingeschrankt. Fremd ist eine Pflege dann nicht, 
wenn eheliche Kinder bei Verwandten oder Verschwagerten bis zum dritten Grade 
in Pflege sich befinden. Falls aber die genannten Personen Kinder entgeltlich, ge
werbsmaBig oder gewohnheitsmaBig in Pflege nehmen, gilt die Pflege auch des 
verwandten oder verschwagerten Kindes als eine fremde Pflege. Diese Sonder
bestimmung iiber die fremde Pflege findet nur Anwendung auf eheliche, nicht 

1 Thiiringen hat bestimmt, daB das JA. fiir Minderjahrige bis zum. 16. Lebensjahr ein 
Pflegeverhaltnis untersagen kann, wenn das Wohl des Minderjahrigen es erfordert. § 15 AG. 
RJWG. v. 16. 9. 27. 

2 Reichstagsdrucksache Nr. 52, 3. Band, Seite 2426. Von dieser Herabsetzungsbefugnis 
ist nur in geringem Umfange Gebrauch gemacht w01'den. 

S So auch BEHREND, S. 186. - SCBIEDERMAIR, S. 62 (die geringere Obsorgetatigkeit). 
BLAUM-RIEBESELL-STORCK, S.47. - DREWES-SANDRE, S.51. Bewahrung kann danach imme 
nur von kurzer Dauer sein. Vgl.E.d.Bayr. VG. v. 22. 12.26 Pr.V.Bl. 48, S. 228. Der Unterschied 
von Pflege und Bewahrung wird vielfach iibersehen. VgI. z. B. BOVENSIEPEN, S. 34 und BAE. 65, 
S.195 - vgl. unten Kap. V. Die Entstehungsgeschichte spricht aber fiir die hier vertretene 
Auffassung. 1m Regierungsentwurf fehlt der gegenw!lrlige § 19. In der zweiten Lesung des 
Ausschusses lagen zwei Antrage fiir diesen § 19 vor. tiber den Unterschied von Pflege und Be
wahrung wurde verhandelt (Bericht S.31). Der Antrag, der die Formulierung "Bewahrung" 
enthalt, wurde dann angenommen. 

4 Fiir die fiirsorgerechtliche Zustandigkeit gilt dieser Begriff, vgl. Kap. V zu § 9 RFV. 
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aber auf uneheliche Kinder. Das uneheliche Kind, das bei seinen GroBeltern auf
gezogen wird, ist danach ein Pflegekind im Sinne des RJWG. Eine fremde Pflege 
im formellen Sinne des Gesetzes wird auch noch bei zwei anderen Gruppen von 
Kindern verneint, die sich aus § 21 Abs. 2 RJWG. ergeben: Die fiirsorgerecht
liche Leistung des Pflegekinderschutzes tritt nicht ein, wenn Kinder aus AulaB 
auswartigen Schulbesuchs fiir einen Teil des Tages in Pflege genommen werden, 
und wenn Kinder zum Zwecke des Schulbesuches in auswartigen Schulorten in 
Familien untergebracht sind. FUr die letzte Gruppe gilt aber noch die Besonder
heit, daB die Fremdheit der Pflege nur dann verneint wird, wenn die Unter
bringungsfamilien von der Leitung der Schule fiir geeignet erklart und iiberwacht 
sind. Bei Unterbringung dieser Kinder in Anstalten gelten die allgemeinen Be
stimmungen. 

Das Fiirsorgerecht nimmt also den Tatbestand, daB Kinder unter 14 Jahren 
sich in fremder Pflege befinden, als einen Tatbestand einer Fiirsorgebediirftigkeit, 
die AulaB zu einer besonderen fiirsorgerechtlichen Leistung gibt. Indes muB 
dieser Tatbestand noch nach verschiedenen Richtungen naher erlautert werden. 

3. Dauerpflege. Fiir die Pflege durch fremde Personen haben sich in der 
Praxis die verschiedensten Formen entwickelt. Die "Obernahme in Pflege kann 
dauernd, d. h. Tag und Nacht ununterbrochen, erfolgen, z. B. der verwitwete Vater 
laBt sein Kind in einer fremden Familie erziehen. Diese Form der Dauerpflege 
ist es, die das Gesetz in erster Linie im Auge haP. Aber auch wenn die Pflege 
nur einen Teil des Tages stattfindet,' sind, sobald sie regelmaBig erfolgt, d. h. 
in laufender Wiederholung, auch diese Kinder als Pflegekinder im Sinne des Ge
setzes zu betrachten. Hierher gehoren vor allem die in Krippen, Kindergarten 
und Horten untergebrachten Kinder. Wenn aber bei Beginn der Aufnahme des 
Kindes in den fremden Haushalt feststeht, daB es sich nur um eine voriibergehende 
Bewahrung in dem erorterten Sinne handelt, und wenn weiter von vornherein fest
steht, daB diese vOriibergehende Bewahrung unentgeltlich ist2, dann gilt das betref
fende Kind nicht als Pflegekind. Wenn es nicht als Pflegekind gilt, so entstehen auch 
die fiirsorgerechtlichen Leistungen nicht oder wenigstens nicht in vollem Umfange. 
Das Kind, bei dem von vornherein feststeht, daB es unentgeltlich in voriibergehende 
Bewahrung genommen wird, ist zwar kein Pflegekind. Trotzdem aber ist die An
meldung beim Jugendamt erforderlich 3 • Wenn von vornherein feststeht, daB das Kind 
nur in voriibergehende Bewahrung genommen wird, die Bewahrung aber entgeltlich 
ausgeiibt wird, so unterscheidet das Gesetz danach, ob die Aufnahme in Bewahrung 
gewerbsmaBig oder nicht gewerbsmaBig erfolgt. Erfolgt sie gewerbsmaBig, so liegt, 
obwohl es sich nur um eine voriibergehende Bewahrung handelt, doch ein Pflege
verhaltnis im Sinne des Gesetzes vor, und die fiirsorgerechtliche Leistung kommt 
zum Entstehen. 1st die voriibergehende Bewahrung zwar entgeltlich, aber nicht 
gewerbsmaBig, so liegt eigentlich ein Pflegeverhaltnis nach der gesetzlichenBegriffs
bestimmung des § 19 vor. Trotzdem aber ist hier eine Erleichterung insofern gegeben, 
als fiir diesen Fall nicht die Genehmigung des Jugendamtes zur Aufnahme dieses 
Kindes in voriibergehende Bewahrung erforderlich ist. Hier geniigt die Anmeldung 
beim Jugendamt, obwohl es sich um ein Pflegekind im Sinne des § 19 handelt. 

4. Grundsatzlich ist es fur den Pflegekinderschutz gleichgiiltig, ob es sich 
um eheliche oder uneheliche Kinder handelt. Das eheliche Kind ist aber insofern 
privilegiert, als es, wenn es sich bei Verwandten oder Verschwagerten bis zum dritten 
Grade in Pflege befindet, nicht als Pflegekind gilt. Der Schutz des unehelichen 
Kindes ist hier starker als der des ehelichen. Ferner ist das uneheliche Kind, das 

1 Auoh die Hiitejungen sind Pflegekinder. Zentr.BI. 19, S.174. 
2 Die Eltern miissen infolge eines Todesfalles verreisen; die Mutter wird krank und im 

Krankenhaus behandelt. 
3 DaB Wort "geniigt" ist in § 20 Abs. 2 miBverstandlich. 
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sich bei der Mutter befindet und das infoigedessen kein PfIegekind im Sinne des § 19 
ist\ doch insofem in einer fiirsorgerechtlichen Sonderstellung, als ihm. gegeniiber 
die fiirsorgerechtliche Leistung der Aufsicht nach § 24 Abs. 1 Satz 2 gieichfalls 
eintritt. Neben den Tatbestand des PfIegekindes tritt also der Tatbestand des 
unehelichen Kindes bei der Mutter als fiirsorgerechtliche Voraussetzung. 

TI. Genehmigung. Die fiirsorgerechtliche Leistung, die aus diesem Tatbestand 
erwachst, ist die Aufsicht durch das Jugendamt. Die Verwirklichung dieser Voraus
setzung hangt aber nicht lediglich von den Beteiligten, d. h. von denjenigen, die das 
Kind in Pflege geben und von denjenigen, die das Kind in Pflege nehmen, ab; 
vielmehr muB noch eine weitere Voraussetzung verwirklicht sein, bevor die fiir
sorgerechtliche Leistung der Aufsicht eingetreten kann. Das ist die Genehmigung 
des Pfiegeverhaltnisses durch das Jugendamt. Infolgedessen ist die Bestimmung 
getrofien, daB wer ein Pflegekind aufnimmt, der vorherigen Eriaubnis des Jugend
amtes hierzu bedarf. Die Falle, in denen keine Erlaubnis, sondem nur eine Anmel
dung erforderlich ist, und die Falle, in denen eine Anmeldung erforderlich ist, obwohl 
ein Pflegeverhaltnis nicht vorhanden ist, sind eben schon erortert. Da Falle denkbar 
sind, in denen die vorherige Erlaubnis des Jugendamtes nicht eingeholt werden 
kann, ist die Bestimmung getrofien, daB in dringenden Fallen die nachtragliche 
Erlaubnis unverziiglich zu beantragen ist. Die Erlaubnis ist nicht nur fiir den 
Beginn einer neuen Pflege nachzusuchen, vielmehr bedarf auch, wer mit einem 
Pflegekind in den Bezirk eines Jugendamtes zuzieht, einer emeuten Erlaubnis 
dieses Jugendamt3. Die Bestimmung, daB die fiirsorgerechtliche Voraussetzung 
des Pflegekinderschutzes nur mit Genehmigung des J ugendamtes. selbst eintritt, 
hat den Sinn, den Tatbestand der Fiirsorgebediirftigkeit des Pflegekindes nur da 
entstehen zu lassen, wo die Erfiillung des Erziehungsanspruches des Kindes gewahr
leistet ist; denn das Jugendamt darf die Genehmigung zur Aufnahme eines Kindes 
·nur erteilen, wenn die Sicherheit gegeben ist, daB dieser Erziehungsanspruch auch 
erfiilltwerden kann. Infolgedessen ist es selbstverstandlich, daB durch die Erteilungder 
Erlaubnis kein Recht der Pflegeperson auf Fortsetzung des Pflegeverhaltnisses gegen
iiber dem J ugendamt begriindet wird, vielmehr kann selbstverstandlich die Erlaubnis 
widerrufen werden, wenn das korperliche, geistige oder sittliche W ohl des Kindes 
es erfordert. Ober die Bedingungen, unter denen das Jugendamt die Erlaubnis er
teilt, unter denen die Erlaubnis widerrufen werden kann und unter denen die Er
Iaubnis erlischt, enthalt das Reichsfiirsorgerecht selbst keine Bestimmung, viel
mehr ist die nahere Bestimmung hier gemaB § 22 RJWG. nur zunachst der Reichs
regierung iiberlassen. Die Reichsregierung hat von dieser Moglichkeit bisher keinen 
Gebrauch gemacht. Die naheren Bestimmungen konnen auch von den Landes
jugendamtem bzw. von den landesrechtlich an die Stelle der Landesjugendamter 
getretenen Behorden erlassen werden. 

ID. Aufsieht. 1. Inhait. Wenn die Priifung der Verhaltnisse der Pflegestelle 
so giinstig ausgefallen ist, daB das Jugendamt die Erlaubnis zur Aufnahme des 
Pflegekindes gibt, so konnte man meinen, daB damit die Tatigkeit des Jugendamtes 
erschopft ware, weil ja die Erlaubnis nur gegeben wird, wenn die Erziehung des 
Kindes gemaB § 1 RJWG. gesichert ist. Indes betrachtet das Reichsfiirsorgerecht 
trotz dieser ausdriicklichen Genehmigung der Pflege den Tatbestand, daB ein Kind 
nicht bei seinen Eltern erzogen wird, als einen Tatbestand besonderer Fiirsorge
bediirftigkeit, demgegeniiber eine besondere fiirsorgerechtliche Leistung eintritt, 
das ist die Aufsicht. Nach § 24 unterstehen die Kinder, bei denen die fiirsorgerecht
lichen Voraussetzungen fiir den Pflegekinderschutz gegeben sind - das sind eben 
die Pflegekinder und die bei der unehelichen Mutter sich befindenden unehelichen 
Kinder - der Aufsicht des Jugendamtes. Eine besondere individuelle Priifung der 

1 Weil es sich nicht in fremder Pflege befindet. 
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Fiirsorgebediirftigkeit findet nicht statt. Bier ist, wie bereits oben S.8 erwahnt, 
der sozialpolitische Gedanke verwertet, fiir gewisse Tatbestande die Fiirsorge
bediirftigkeit generell anzunehmen, ohne daB eine besondere Priifung vorgenommen 
wird. Trotzdem bleibt die Leistung eine fiirsorgerechtliche Leistung mit dem be
sonderen oben S.51 festgestellten Charakter, weil die Leistung gegeniiber dem 
einzelnen Pflegekind von der individuellen Lage dieses einzelnen Kindes aus
geht. Denn der Inhalt der Aufsicht ist, dauernd zu priifen, ob das Pflegekind 
sich in einer leiblichen, seelischen und gesellschaftlichen Lage befindet, in der sein 
Erziehungsanspruch erfiillt werden kann. Fiir diese Priifung kann zwar eine 
Reihe allgemeiner Richtlinien aufgestellt werden, wie sie § 24 Abs. 2 auch vorsieht. 
Sie haben aber fiirsorgerechtlich keine andere Bedeutung als etwa die Richtsatze 
der Fiirsorgepflicht. Sie vertragen auch keine schematische Anwendung auf aIle 
Pflegekinderfalle, sondem es ist an Band dieser Richtlinien jeder einzelne Pflege
kinderfall auf seine Besonderheit hin zu priifen. 

Damit die fiirsorgerechtliche Leistung der Aufsicht voll wirksam werden kann, 
sind denjenigen, die das Kind in Pflege haben, gewisse Pflichten auferlegt, wie sie 
im § 26 RJWG. naher festgelegt sind. 

Die fiirsorgerechtliche Leistung ist strafrechtlich dadurch besonders gesichert, 
daB nach § 30 RJWG.besondere Strafbestimmungen gegen diejenigen erlassen 
sind, die ein Pflegekind ohne Erlaubnis oder ohne Anmeldung in Pflege nehmen 
oder nach Erl6schen oder Widerrufen in Pflege behalten. Auch die besonderen zur 
Durchfiihrung der fiirsorgerechtlichen Leistung erlassenen Vorschriften sind straf
rechtlich gesichert, ebenso die im § 26 vorgeschriebene Anzeigepflicht. Diese straf
rechtlichen Tatbestande fiihren jedoch nur zu einer Verfolgung, wenn das Jugend
amt selbst den Strafantrag stellt, dessen Zuriicknahme ausdriicklich fiir zulassig 
erklart ist. 

2. Ausnahmen. a) Allgemein. Der fiirsorgerechtliche Charakter dieser 
Leistung kommt insbesondere dadurch zum Ausdruck, daB eine Befreiung von 
der Aufsicht widerruflich stattfinden kann, d. h. daB die fiirsorgerechtliche Leistung 
trotz Vorhandenseins der formellen Voraussetzung nicht zur Entstehung gelangt 
oder eingestellt wird. Der fiirsorgerechtliche Inbalt von § 25 Abs. 2 ist der, daB 
nach Genehmigung der Inpflegenahme durch das Jugendamt die Besonderheit des 
einzelnen Falles ergeben kann, daB eine Fiirsorgebediirftigkeit in Wahrheit nicht 
vorliegt. Der Bergang ist durch die sozialpolitische Ausgestaltung dieser fiirsorge
rechtlichen Leistung der umgekehrte wie bei der Fiirsorgepflicht. Dort wird nur 
nach individueller Priifung des EinzelfalIes die Fiirsorgebediirftigkeit bejaht. Bier 
wird fiir einen bestimmten Tatbestand generelle Fiirsorgebediirftigkeit angenommen, 
nach der individuellen Priifung die fiirsorgerechtliche Leistung eingestellt. Es k6nnen 
allgemeine Richtlinien aufgestellt werden, wonach die fiirsorgerechtliche Leistung 
der Aufsicht nicht stattfindet oder eingestellt wird. 

b) Dariiber hinaus ist eine Reihe von Tatbestanden genannt, die eine be
sondere fiirsorgerechtliche Behandlung in diesem Zusammenhang erfahren. Un
eheliche Kinder, die sich bei der Mutter befinden, sollen von der Beaufsichti
glmg widerruflich befreit werden, wenn das W ohl des Kindes gesichert ist. Der 
fiirsorgerechtliche Sinn dieser Bestimmung ist klar. Das uneheliche Kind bei der 
Mutter wird als ein Tatbestand der Fiirsorgebediirftigkeit generell angenommen. 
Ergibt die Priifung, daB entgegen dieser generellen Annahme eine Fiirsorgebediirf
tigkeit nicht besteht, weil das Wohl des Kindes d. h. weil die Erfiillung seines 
Erziehungsanspruches gesichert ist, so kommt die fiirsorgerechtliche Leistung nicht 
zum Entstehen. Uneheliche Kinder, die gemaB § 1706 Abs. 2 BGB. den Namen 
des Ehemannes der Mutter fiihren, k6nnen, solange sie sich bei der Mutter und 
deren Ehemann in Pflege befinden, ebenfalls befreit werden. Das gleiche gilt von 
Kindem, die bei ihren GroBeltem oder ibrem Vormunde verpflegt werden. 
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AlIe diese Befreiungen sind aber - und hier tritt ihr fiirsorgerechtIicher Sinn 
ganz besonders in Erscheinung - nur widerrufIich. Sobald Fiirsorgebediirftigkeit 
wieder eintritt, sobald die Voraussetzungen fiir die Befreiung also weggefallen sind, 
tritt die fiirsorgerechtIiche Leistung der Aufsicht wieder ein. 

3. Verscharfuug. Die fiirsorgerechtIiche Leistung der Aufsicht verscharft 
sich zu einem unmittelbaren Eingreifen dem Kind und der Pflegestelle gegeniiber, 
wenn Gefahr im Verzuge ist. Hier steht der Gedanke der schleunigen Abhille der 
Fiirsorgebediirftigkeit des Kindes so stark im Vordergrunde, daB dem Jugendamt 
das Recht der Aufenthaltsbestimmung gegeniiber dem Kinde verIiehen ist. Das 
Jugendamt kann das Pflegekind sofort aus der Pflegestelle entfernen und vorlaufig 
anderweit unterbringen. Wie sich diese fiirsorgerechtIiche Leistung unter dem 
Gesichtspunkt der Subsidiaritat darstellt, dariiber wird im Kapitel IV gesprochen 
werden. Dem J ugendamt ist im Rahmen dieser verst1i.rkten fiirsorgerechtIichen 
Leistung die VerpfIichtung auferlegt, das zustandige Vormundschaftsgericht von 
der Wegnahme unverziigIich zu benachrichtigen. 

IV. Sonderfiille. 1. Fall des § 28. Fiir den Begriff des Pflegekindes ist es zu
nachst ohne Bedeutung, wer das Kind in Pflege gegeben hat. Ob es die Eltern oder 
die weitere Familie, ob es der Vormund oder eine sonstige Stelle gewesen ist: 
das Kind ist ein Pflegekind. Nur in einigen besonders im Gesetz genannten Fallen 
hat die Frage, von wem das Kind in die Pflege gebracht worden ist, besondere fiir
sorgerechtIiche Bedeutung. Auch wenn Behorden ein Kind in Familienpflege unter
bringen, Iiegt ein Pflegeverhaltnis vor. Auch hier miiBte das J ugendamt die Genehmi
gung zu Beginn des Pflegeverhaltnisses geben, auch hier miiBte das Kind unter die 
Aufsicht des Jugendamtes treten. Wenn aber Behorden ein Kind unterbringen, so 
nimmt das Fiirsorgerecht an, daB die Behorde allein in der Lage ist, zu beurteilen, ob 
in der von ihr ausgewahlten Familie der Erziehungsanspruch des Kindes erfiillt werden 
kann oder nicht, und daB sie auch dauernd im Wege der Aufsicht die weitere Erfiillung 
des Erziehungsanspruchs sichern kann. Deshalb ist angeordnet, daB fiir den genannten 
Fall die Erteilung der Erlaubnis und die Aufsicht den unterbringenden BehOrden selbst 
zusteht. Es handelt sich dann darum, daB ausnahmsweise eine fiirsorgerechtIiche 
Leistung nicht durch den gesetzIich berufenen Trager und sein Organ, sondern durch 
eine andere Stelle durchgefiihrt wird. Das fiir das Pflegekind eigentIich zustandige 
Jugendamt ist, was die fiirsorgerechtIiche Leistung des Pflegekinderschutzes an
langt, ausgeschaltet. Indes bleibt unberiihrt die fiirsorgerechtIiche Leistung des 
J ugendamtes in seiner Eigenschaft als Amtsvormund und die fiirsorgerechtIiche 
Leistung der Schutzaufsicht und der Fiirsorgeerziehung. Unberiihrt bleibt auch 
die VerpfIichtung des Jugendamtes im Rahmen seiner vormundschaftIichen Mit
wirkungsaufgabe, sich dieser Pflegekinder gegebenenfalls anzunehmen1• 

2. Fa.ll des § 29. Die Erorterungen der besonderen Bestimmungen iiber be
hordlich angeordnete Familienpflege zeigen, daB auch die Pflegestelle selbst und 
ihr besonderer Charakter insofern von rechtIicher Bedeutung ist, als ein Unterschied 
zwischen Familienpflege und Anstaltspflege gemacht wird. Der aus dem Fiirsorge
recht der FiirsorgepfIicht her bekannte Unterschied zwischen offener und geschlosse
ner Fiirsorge spielt also auch hier eine besondere fiirsorgerechtIiche Rolle. Der Tat
bestand, daB Kinder sich in Anstaltspflege befinden, wird im § 29 RJWG. be
sonders behandelt. Anstalten, die Kinder in Pflege nehmen, unterstehen nicht der 
Aufsicht der Jugendamter, sondern der Landesjugendamter bzw. nach der Not
verordnung derjeniger Behorden, die mit der Aufsicht iiber Anstalten besonders 
betraut worden sind. Fiir die fiirsorgerechtIiche Leistung der Aufsicht findet also ein 
Organwechsel statt, der offensichtIich darin seine Begriindung hat, daB die An
stalten, die Pflegekinder aufnehmen, nicht den ZUfalIigkeiten einer ortIichen Auf-

1 Zu § 28 Satz 2 vgl. ReichsMin.BI. v. 20. 1.25, S. 1339, fiir PreuJ3en z. B. VoIkswohlfahrt 
1925, Sp. 119. 
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sicht uberlassen werden sollen. Eine Befreiung von der Aufsicht kann gegenuber 
Anstalten in demselben Umfange eintreten, wie gegenuber den Familien-Pflege. 
stellen. § 25 gilt in vollem Umfange auch den in § 29 genannten Anstalten gegen
uber. Dariiber hinaus ist solchen Anstalten sogar die Moglichkeit gegeben, die 
fiirsorgerechtliche Voraussetzung fiir den PfIegeschutz allein. herbeizufiihren, indem 
sie von den Vorschriften der §§ 20-30 befreit werden, d. h. indem sie Pflegekinder 
ohne Genehmigung des Jugendamtes aufnehmen diirfen. Diese Befreiung kann 
sogar nur versagt werden, wenn Tatsachen festgestellt werden, die die Eignung 
einer Anstalt zur Aufnahme von Pflegekindern ausschlieBen. Solange solche Tat
sachen nicht festgestellt werden, nimmt das Gesetz an, daB durch die Aufnahme 
von Kindern in eine Anstalt keine Tatbestande besonderer Fiirsorgebediirftigkeit 
bei diesen Kindern begriindet werden. Wenn die Befreiung abgelehnt oder wider
rufen wird, dann treten die Bestimmungen der §§ 20-23 voll in Kraft, d. h. die 
Anstalten konnen nur dann Kinder in PfIege nehmen, wenn sie die Erlaubnis des 
Jugendamtes hierzu vorher eingeholt haben. Die Befreiung sollte nach dem ur· 
spriinglichen Wortlaut des RJWG. von den Landesjugendamtern ausgesprochen 
werden konnen, nach Abs. 4 § 29 kann landesrechtlich an Stelle der Landesjugend. 
amter die oberste Landesbehorde fur zustandig erkIart werden. Diese Bestimmungen 
sind jedoch infolge der Notverordnung ohne Bedeutung. Die Landesregierung 
bestimmt, welche Stellen die Befreiung der Anstalten aussprechen. 

Diese reichsfiirsorgerechtlichen Bestimmungen konnen in einiger Hinsicht durch 
landesfiirsorgerechtliche abgeandert werden. Die Befugnis, den PfIegekinderschutz 
weiter auszudehnen, ist schon erwahnt, aber auch Ausnahmen von den fiirsorge. 
rechtlichen Leistungen darf die Landesgesetzgebung treHen. Diese Ausnahmen 
beziehen sich aber lediglich auf landliche Bezirke, wie § 31 RJWG. sagt. 

V. Landesfiirsorgereeht. Aus dem Landesfursorgerecht seien noch folgende Be
sonderheiten erwahnt: 

Bayern hat die Bestimmung getroHen, daB PfIegekinder nur bei Pflegeeltern 
des gleichen Bekenntnisses untergebracht werden diirfen, und daB eine andere 
Unterbringung nur zulassig ist, wenn geeignete Pflegestellen bei PfIegeeltern gleichen 
Bekenntnisses nicht zu ermitteln sind. Diese unter der tTberschrift "Pflegekinder
wesen" im Art. 23 des Bayer. Jugendamtsgesetzes vom 20. 7. 25 enthaltene Be
stimmungl legt denjenigen Stellen, die ein Kind unterbringen, besondere 
Pflichten bei der Unterbringung auf. Falls diese unterbringenden Stellen Behorden 
sind - z. B. die Fiirsorgestelle, die einen hilfsbediirftigen Minderjahrigen unter 
14 Jahren in Pflege bringt -, hangt die Rechtsgiiltigkeit dieser Bestimmung 
davon ab, inwieweit das Gesetz den Behorden solche Vorschriften machen kann. 
Das ist eine Frage, die nur aus dem fur diese Behorden in Frage kommenden 
Reichs- und Landesrecht beantwortet werden kann. Das Bayer. Jugendamtsgesetz 
hat weiter die Bestimmung, daB das Jugendamt ungeeigneten Personen die Ver. 
mittlung von Pflegestellen verbieten kann. Die gewerbsmaBige Vermittlung von 
PfIegestellen ist uberhaupt verboten. Wer dem Verbote zuwider Pflegestellen ver
mittelt, wird mit Geldstrafe bis zu 600 RM. oder mit Haft bestraft. 

Baden, hat die Bestimmung (§ 16), daB bei Unterbringungen von Kindern in 
Pfiegestellen auf das religiOse Bekenntnis des Kindes Rucksicht zu nehmen ist. 
Hierfiir gilt das fiir die bayrische Bestimmung Gesagte. 

Hessen hat gemaB § 31 RJWG. die verstii.rkte Fiirsorgeleistung des Jugend
amtes, die sich bei Gefahr im Verzuge in der Wegnahme des Kindes und der 
vorlaufigen anderweitigen Unterbringung auBert, insofern ausgedehnt, als sie diese 
Leistungen auch fiir uneheliche Kinder, die sich bei der Mutter oder bei den GroB
eltern befinden, gestattet. Fraglich ist hier nur, ob diese Erweiterung der fiirsorge. 

,I ttber diese Bestimmung siehe auch S.lla. 



J ugendhilfe. 79 

rechtlichen Leistung moglich ist, weil sie das Aufenthaltsbestimmungsrecht der 
genaunten Familienmitglieder iiber das Reichsrecht hinaus einschrankt (Art. 13). 

Hamburg (§ 16), Liibeck (§ 13), Braunschweig (§ 13) haben noch die besondere 
Bestimmung getroffen, daB die Pflegeeltern verpflichtet sind, das Pflegekind vor
zustellen. Der Sinn dieser Bestimmung ist, daB insbesondere die Gesundheits
fiirsorgestellen auf diese Weise Gelegenheit haben, regelmiiBig sich von dem Ge
sundheitszustand des Pflegekindes zu iiberzeugen. 

C. Gesetzliche Amtsvormnndschaft. 

Das Kind ist von Natur fiirsorgebediirftig. Die Eltern,bei denen das Kind auf
wachst, leisten die erforderliche Hilfe. Weun dieser Trager fehlt,. mnB ein anderer 
Trager eintreten. Die rechtlichen MaBnahmen hierfiir haben sich zu einem beson
deren Rechtsinstitut entwickelt, der Vormundschaft. Vormundschaft bedeutet die 
Hilfe fiir das elternlose Kind. Sie ist in die Form gekleidet, daB der Trager der 
V ormundschaft die Eltern vertritt und ihre Pflichten durchfiihrt. Die Vertretung 
des eigentlichen Hilletragers ist das Entscheidende der V ormundschaft. Den Ver
tretungsgedanken zum Mittelpunkt der Vormundschaft gemacht zu haben, war 
die Leistung des romischen Rechts. Das deutsche Recht nahm einen anderen Aus
gangspunkt. Neben der Tragerschaft der Eltern steht die Tragerschaft der 
weiteren Familie, der Sippe, die, weun die Eltern wegfallen, ihre eigene Trager
schaft ausiibt. Wahrend der Vertretungsgedanke mehr die privatrechtliche Stellung 
des Vormundes, seines Miindels und ihrer Beziehungen zueinander betont, geht 
der Gedanke der Familienhaftung mehr von allgemeinen offentlich-rechtlichen 
Fiirsorgegedanken aus. 

Weun V ormundschaft eine Hille fiir das elternlose Kind, also fiir eine Gruppe 
in besonderem MaBe fiirsorgebediirftiger Kinder ist, miissen die Beriihrungen mit 
anderen Einrichtungen der Hilfe sehr eng sein. Indessen ist die Rechtsentwicklung, 
wie sie im Vormundschaftsrecht des BGB. ihren AbschluB gefunden hat, mehr in 
die Richtung der privatrechtlichen Vertretungsidee gedrangt worden. Erst all
mahlich hat sich der Fiirsorgegedanke durchgesetzt. So ist es ein Kernstiick des neuen 
Jugendwohlfahrtsrechtes, daB die Amtsvormundschaft als fiirsorgerechtliche Auf
gabe des Jugendamtes festgelegt ist. Diese Regelung legt den Gedanken nahe, dem 
Jugendamt im gesamten Vormundschaftsrechte eine Sonderstellung als Haupt
organ der Jugendhilfe zu geben. Zu diesem Zwecke ist 

a) dem Jugendamt die Moglichkeit gegeben, abgesehen von der Amtsvormund
schaft aIle vormundschaftlichen Funktionen zu iibernehmen (§§ 41, 45). 

b) Das Jugendamt wird zum Gemeindewaisenrat erklart (§ 42). 
c) Dariiber hinaus wird es als allgemeines Hillsorgan des Vormlmdschafts

gerichtes bestellt (§§ 43, 45). 
d) Die Anstalts- und Vereinsvormundschaft erhalt eine reichsgesetzliche Grund

lage; aber 
e) auch die Einzelvormundschaft wird gestarkt. Es muB zugegeben werden, 

daB die hier genaunten Bestimmungen nicht streng fiirsorgerechtlicher Natur sind. 
Bei dem inneren Zusammenhang gerade dieser Bestimmungen mit der fiirsorge
rechtlichen Leistung des Jugendamtes werden sie nach der Darstellung der Amts
vormundschaft (I und II) anhangsweise erortert (III). 

Die fiirsorgerechtliche Voraussetzung der Amtsvormundschaft hat mit der fiir
sorgerechtlichen Voraussetzung des Pflegekinderschutzes insofern groBe Ahnlichkeit, 
als in beiden Fallen ein bestimmter Tatbestand als Fiirsorgebediirftigkeit angenom
men wird, ohne daB eine Priifung des Einzelfalles erfolgt. Wahrend der fiirsorge
rechtliche Charakter des Pflegekinderschutzes dadurch zum Ausdruck kommt, daB 
eine Befreiung von der Aufsicht immer dann stattfindet, weun die individuelle 
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Priifung ergibt, daB Fiirsorgebediirftigkeit im einzelnen Faile nicht vorliegt, auBert 
sich. der fiirsorgerechtliche Charakter der Amtsvormundschaft darin, daB, falls die 
besondere Fiirsorgebediirftigkeit, die zur Amtsvormundschaft gefiihrt hat, im ein
zelnen Falle nicht vorliegt, die fiirsorgerechtliche Leistung der Amtsvormundschaft 
au£hort und an ihre Stelle die allgemeine vormundschaftsrechtliche MaBnahme der 
Bestellung eines Einzelvormundes tritt. (Vgl. §§ 44 und 40 RJWG.) 

Gesetzliche Amtsvormundschaft ist die mit der Geburt des unehelichen Kindes 
eintretende Vormundschaft durch das Jugendamt. Die mit Amtsvormundschaft 
hier bezeichnete fiirsorgerechtliche Leistung ist nach ihren Voraussetzungen (1) 
und nach ihrem Inhalt (II) darzustellen. 

I. Voraussetzung. 1. Normale FaIle. Die fiirsorgerechtliche Voraussetzung 
fiir die gesetzliche Amtsvormundschaft ist vom Gesetz bewuBt einfach gestaltet. 
Je einfacher eine Voraussetzung fiir eine fiirsorgerechtliche Leistung ist, desto 
schneller kann die fiirsorgerechtliche Leistung einsetzen. Die Voraussetzung ist die 
Geburt eines unehelichen Kindes im Bezirke des Jugendamts. Der Begrif£ des 
unehelichen Kindes entspricht dem des biirgerlichen Rechts und zeigt keine fiir
sorgerechtliche Besonderheit. Der Geburtsort muB im Bezirk des Jugendamtes 
liegen. Es kommt also nicht darauf an, ob die Mutter des Kindes ihren gewohn
lichen Aufenthalt oder gar ihren W ohnsitz im Bezirke des J ugendamtes gehabt 
hat. Es kommt auch nicht darauf an, ob das uneheliche Kind oder die Mutter des 
Kindes voraussichtlich im Bezirke des Jugendamtes den gewohnlichen Aufenthalt 
oder gar den Wohnsitz begriinden will. Entscheidend ist nur, daB der Geburtsort 
im Bezirke des J ugendamtes liegt 1. 

Die Geburt muB dem Jugendamt, damit es im Rahmen der fiirsorgerechtlichen 
Leistung seine Tatigkeit entfalten kann, moglichst umgehend bekannt werden. 
Nach § 48 FGG. hat der Standesbeamte jede uneheliche Geburt, die bei ihm an
gemeldet wird, dem Vormundschaftsgericht mitzuteilen. Durch § 36 RJWG. ist 
diese Bestimmung dahin abgeandert, daB diese Anzeige an das Jugendamt fiber
sandt wird 2• Durch diese Anzeige erfahrt das Jugendamt von der Voraussetzung 
fiir die fiirsorgerechtliche Leistung und zugleich von dem Beginn der Leistung 
selbst; denn die gesetzliche Amtsvormundschaft ist mit der Geburt entstanden3• 

Die vom Standesbeamten zugegangene Anzeige reicht das Jugendamt dem Vor
mundschaftsgericht unverzfiglich weiter. Das Vormundschaftsgericht antwortet 
durch tThersendung einer Bescheinigung fiber den Eintritt der Vormundschaft, 
die der Bestallung des § 1791 BGB. entspricht. 

Wahrend die Zustandigkeit des Jugendamtes fiir die Amtsvormundschaft durch 
den Geburtsort gegeben ist, ist die Zustandigkeit des Vormundschaftsgerichts 
nicht auf Grund besonderer fiirsorgerechtlicher Bestimmungen, sondern auf Grund 
der im FGG. enthaltenen besonderen Zustandigkeitsbestimmungen festgesteIlt 4• Da 
diese Zustandigkeit sich gemaB § 36 FFG. nach dem Wohnsitze der Mutter des 
unehelichen Kindes richtet, kann die Ermittlung dieses zustandigen Vormund
schaftsgerichtes geraume Zeit in Anspruch nehmen. Wahrend dieser Zwischepzeit 
wiirde das Jugendamt ohne urkundlichen Nachweis fiber den Eintritt der Vormund
schaft sein. Um die daraus entstehenden Schwierigkeiten zu verhindern, ist durch 
§ 35 Abs.2 RJWG. bestimmt, daB bis zum Eingreifen des zustandigen Vormund
schaftsgerichtes das Amtsgericht des Geburtsortes die erforderlichen vormund
schaftsgerichtlichen MaBnahmen zu treffen hat. Hierzu wiirde namentlich die Aus
handigung der Bescheinigung gemaB § 37 RJWG. zu rechnen sein. 

1 Siehe aber § 39 RJWG. 
2 Eine Iandesfiirsorgerechtliche Erweiterung dieser Bestimmung in § lOThiir. AG. RJWG. 

v. 16.9.27. 
8 SoIl heIDen "mit der Vollendung der Geburt". VgI. § 1 BGB. 
4 Hierzu BEHREND, S. 252. 
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2. Sonderfalle. In einigen Fallen ist die fiirsorgereehtliehe Voraussetzung 
fiir die gesetzliehe Amtsvormundsehaft mit besonderen Sehwierigkeiten verkniipft 
oder es tritt trotz Voraussetzung die fiirsorgereehtliehe Leistung ausnahmsweise 
nicht ein. Es gibt namlieh eine Reihe von Fallen, in denen die Uneheliehkeit eines 
Kindes nieht bei der Geburt feststeht, sondern sieh erst naeh der Geburt ergibt. 
In diesen Fallen kann § 35 Abs. I nieht angewandt werden, da er voraussetzt, daB 
die Uneheliehkeit des Kindes im Augenbliek .der Geburt feststeht. 

a) Ein Minderjahriger, dessen Familienstand nieht zu ermitteln ist, erfiillt nieht 
die fiirsorgereehtliehe Voraussetzung fUr die gesetzliehe Amtsvormundsehaft, da 
nieht feststeht, ob der Minderjahrige ehelieh oder unehelieh ist (§ 1773 Abs. 2 BGB.). 
Falls die Ermittlungen ergeben, daB es sieh um ein uneheliehes Kind handelt, 
tritt die fUrsorgereehtliehe Leistung gemaB § 35 Abs. I mit riiekwirkender Kraft 
ein. Zustandig ist danaeh aueh hier das Jugendamt des Geburtsortes, nieht etwa 
das Jugendamt des Auffindungsortes 1 . 

b) Wenn gemaB § 1324 BGB. (sog. Niehtehe) die Niehtigkeit der Ehe sieh ergibt, 
oder wenn die Niehtigkeit der Ehe dureh reehtskriiftiges Gerichtsurteil festgestellt 
wird (§§ 1329, 134;3), oder wenn gemaB § 1596 BGB. die Eheliehkeit des Kindes 
angefoehten ist, so sind das ebenfalls FaIle, in denen die Uneheliehkeit nieht mit 
der Geburt, sondern erst naeh der Geburt bekannt wird. Aueh hier tritt die fiir
sorgereehtliehe Leistung mit riiekwirkender Kraft dureh das Jugendamt des 
Geburtsortes ein. 

c) Nach § 1912 BGB. erhiilt eine Leibesfrueht zur Wahrung ihrer kiinftigen 
Rechte, soweit diese einer Fiirsorge bediirfen, einen Pfleger. Nach § 38 RJWG. 
kann auf Antrag des Jugendamtes oder einer unvereheliehten Mutter aueh ohne 
die Voraussetzungen des § 1912 BGB., d. h. ohne daB'der Nachweis gefiihrt werden 
miiBte, daB die kiinftigen Reehte des erwarteten, Kindes einer Fiirsorge bediirfen, 
'ein Pfleger bestellt werden. Sobald das Kind geboren ist, ist an sich die fiirsorge
rechtliehe Voraussetzung des § 35 Abs. I gegeben. Trotzdem tritt die fiirsorgereeht
liehe Leistung hier nicht ein, wenn das Jugendamt damit einverstanden ist. Dann 
bleibt der Pfleger des Kindes Vormund. DaB der Pfleger und der Vormund in diesem 
Fall eine Einzelperson sein miiBte, ist nirgends gesagt. Die naeh § 47 RJWG. mog
lichen Trager der Vormundschaft haben gerade fUr den Fall des § 38 RJWG. ihre 
besondere Bedeutung 2. 

d) Es gibt auBerdem noch einen Sonderfall, bei dem die fiirsorgereehtliehe Lei
stung nieht mit der Geburt, sondern erst spater eintritt. Falls ein uneheliehes 
deutsehes Kind im Auslande geboren ist und im Deutsehen Reich seinen Aufent
halt nimmt, tritt die fiirsorgerechtliehe Leistung del' Amtsvormundsehaft erst mIt 
dem Beginn des Aufenthaltes ein. Zustandig ist dann dasjenige Jugendamt, in 
dessen Bezirk das uneheliche Kind seinen gewohnliehen Aufenthaltsort nimmt 
(§ 35 Abs.7 RJWG.). 

II. Illhalt. Die fUrsorgereehtliche Leistung besteht in der Fiihrung der Vormund
schaft. Grundsatzlieh ist, was die Aufgaben anlangt, zwischen del' Fiihrung der 
vormundschaftsrechtliehen Vormundschaft ulldder Fiihrung der fUrsorgerechtliehen 
Vormundsehaft kein Unterschied. Wie jeder andere Vormund hat auch das Jugend
amt bei del' Fiihrung der Amtsvormulldschaft das Recht und die Pflieht, fiir das 
Vermogen und die Person seines Miindels zu sorgen und das Miindel gesetzlieh zu 
vertreten. Das Verhaltnis des Jugendamtes zu der Mutter des Miindels ist dasselbe 

1 Dies gilt nul' fiir die Amtsvormundschaft. Abgesehen hiervon k6nnen die Beziehungen eines 
Findelkindes zum Jugendamt verschiedenster Natur sein. 1m allgemeinen wird das Findelkind 
fiirsorgerechtlich als hilfsbedurftiger Minderjahriger zu betrachten sein, die Bezirksfiirsorge
stelle ,,:ird sich gemal3 § 7 Abs. 1 RFV. des Kindes anzunehmen haben. Fur das Jugendamt 
wird das Findelkind VOl' allem als Pilegekind in Betracht kommen. 

2 Zu § 38 vgl. AMMANN in Zentr.Bl. 19 S. 18; dazu KLUMKER, a.a.O., S. 100. 
Muthesius, Fiirsorgerecht. 6 
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wie im allgemeinen Vormundschaftsrecht: In bezug auf die Sorge fiir die Person 
des Kindes hatauch das Jugendamt nur die Stellung eines Beistandes. Die fiirsorge
rechtliche Besonderheit besteht nicht im Aufgabenkreis, sondern darin, daB das 
Jugendamt infolge seiner besonderen Struktur in besonderem MaBe geeignet ist, 
die vormundschaftlichen Aufgaben, namentlich dem unehelichen Kinde gegeniiber, 
durchzufiihren. 

1. Unterschied vom Einzelvormund. Der Trager der Amtsvormundschaft 
ist nicht eine Einzelperson, sondern das Jugendamt. Das Jugendamt ist das aus 
den Mitgliedern gebildete Kollegium. Trager der vormundschaftlichen Pflichten 
und Rechte sind also die Gesamtheit der Mitglieder des Jugendamtes. Mit Riick
sicht darauf, daB es tatsachlich unmoglich iet, daB die vormundschaftlichenMaB
nahmen von einem Kollegium wahrgenommen werden, kann das Jugendamt gemaB 
§ 32 - und zwar das Kollegium 1 - die Ausiibung der' vormundschaftlichen Ob
liegenheiten einzelnen seiner Mitglieder oder einzelnen Beamten iibertragen. 1m. 
Umfange dieser 'Obertragung sind die Mitglieder und Beamten dann auch zur ge
setzlichen Vertretung der Miindel befugt. Diese 'Obertragungsbefugnis ist nur eine 
besondere Erscheinungsform der "Obertragungsbefugnis, die das Jugendamt nach 
§ II RJWG. iiberhaupt in bezug auf die Erledigung einzelner Geschafte oder 
Gruppen von Geschaften besitzt. Eine Wiederholung fiir den Bereich der Amts
vormundschaft war deshalb an sich nicht erforderlich2 • Lediglich die Bestimmung, 
daB die Beauftragten im Umfange der "Obertragung zur gesetzlichen Vertretung 
der Miindel befugt sind, geht iiber § 11 RJWG. hinaus3 • Die Mitglieder, denen 
die Ausiibung von vormundschaftlichen Obliegenheiten iibertragen wird, konnen 
sowohl beamtete wie nichtbeamtete Mitglieder sein. Ob mit den in § 32 genannten 
Beamten nur Beamte im beaintenrechtlichen Sinn gemeint sind, oder ob nicht viel
mehr, was sachlich durchaus begriindet ware, an die im § 9 Abs. 3 genannten haupt
amtlichen Krafte des Jugendamtes gedacht ist, ist zweifelhaft4 • GemaB § II ist 
jedenfalls der Kreis derjenigen Personen, denen vormundschaftliche Obliegenheiten 
iibertragen werden, nur dadurch beschrankt, daB es sich um in der Jugendwohl
fahrt erfahrene und bewahrte Manner und Frauen handeln muB. Werden vormund
Bchaftliche Obliegenheiten Personen iibertragen, die zwar unter § II, nicht aber 
unter § 32 fallen, so haben sie kein gesetzliches Vertretungsrecht auf Grund des § 32 
Abs.3. Sie wiirden also dann einer besonderen Vollmacht bediirfen5• 

2. Wenn das Jugendamt Vormund des unehelichen Kindes ist, so bedeutet 
das, daB das uneheliche Kind eine Behorde zum Vormund hat. 

a) Eine BehOrde ist in bezug auf die Durchfiihrung aller ihrer MaBnahmen mit 
·besonderer Autoritat, insbesondere allen anderen Behorden gegeniiber ausgeriistet. 

b) Wenn das Jugendamt als Behorde fiir aIle in seinem Bezirk geborenen un
ehelichen Kinder die Vormundschaft erhalt, so sammelt sich bei ihm eine groBe 
Menge von Vormundschaften an. Dadurch hat das Jugendamt Gelegenheit in 
bezug auf die Fiihrung von Vormundschaften besondere Erfahrungen zu sammeln, 
die jedem neu hinzutretenden Miindel ohne weiteres zugute kommen. 

c) Das Jugendamt ist eine Behorde, die neben der Aufgabe der Amtsvormund
schaft noch eine Fiille von Aufgaben der Jugendhilfe hat, so daB das Miindel sich 
in der Fiirsorge einer Behorde befindet, die nicht bloB ein erfahrener, mit be
sonderer Autoritat versehener Vormund, sondern die auBerdem der Mittelpunkt der 
Jugendhilfe ist. Hier wird der Gesichtspunkt der Aufgabenvereinigung besonders 
deutlich 6• 

1 Entsch. d. KG. v. 18. 12.25, ND. VIII, 8.137. 
2 BXUMER-HARTMANN-BECKER, 8. 109. 8 KLUMKER, Zentr.BI. 19, S. 3 ff. 
4 FICRTL, S. 41. - HERS, S.46. VgI. zu § 32 auch WEBLER in Zentr.BI. 19, S. 176 £I. 
5 VgI. aber z. B. GOEZE, Kommentar, S. 52. - SCBIEDERMAIR, 8.78. 
t VgI. BAUMER-HARTMANN-BECKER, S. 108. 
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d) Das Jugendamt ist als Behorde neutral. Infolgedessen ist die Moglichkeit, 
ihm die Sorge fUr die religiose Erziehung des Mundels zu entziehen, ihm gegenuber 
ausgeschlossen (§§ 1801 BGB., 33 Abs. I RJWG.). Allerdings ist dafUr nach § 33 
dem Jugendamt auferlegt, bei der Unterbringung des Mundels auf das religiOse 
Bekenntnis oder die Weltanschauung des Mundels oder seiner Familie Rucksicht 
zu nehmen1 • 

3. Erleichterungen. Die Fiihrung der Vormundschaft durch das Jugendamt 
ist wesentlich erleichtert. Eine groBe Reihe von allgemeinen vormundschaftsrecht
lichen Bestimmungen ist fUr die Fiihrung der Vormundschaft durch das Jugendamt 
aufgehoben. 

a) Die Amtsvormundschaft ist immer eine befreite Vormundschaft im Sinne 
der §§ 1852-1854 BGB. Die Bestellung eines Gegenvormundes ist immer aus
geschlossen. 

b) Die Vermogensverwaltung ist besonders erleichtert. Die Anlegung des Ver
mogens ist von gewissen Einschrankungen befreit (§§ 1805, 1807 BGB., 33 RJWG.). 
Wenn das Jugendamt Aufwendungen zum Zwecke derFuhrung derVormundschaft 
gemacht hat, sind ihm diese aus dem Vermogen des Mundels zu ersetzen. Dazu ge
horen aber nicht allgemeine Verwaltungskosten. Auf der andern Seite kann eine 
uber diesen Kostenersatz hinausgehende Vergutung nicht beansprucht werden. 

c) Zwar ist das Vormundschaftsgericht gemaB § 1873 Abs. I nach wie vor auch 
dem Jugendamt gegenuber Aufsichtsorgan, indessen ist diese Aufsicht gegenuber 
der allgemeinen V ormundschaft bedeutend eingeschrankt. Das Vormundschafts
gericht kann keine Ordnungsstrafen erlassen (§ 1837 Abs.2), keine Sicherheits
leistung verlangen (§ 1844) und auch keinerlei Eingriff in die Erziehungsaufgabe 
des Jugendamtes als Vormund vornehmen (§ 1838). Das Landesfursorgerecht 
kann bestimmen, daB die Aufsicht des Vormundschaftsgerichtes in vermogens
rechtlicher Hinsicht noch weiter, als es reichsfiirsorgerechtlich schon geschehen ist, 
eingeschrankt werden kann. Nur die Priifung der SchluBrechnung und die Ver
mittelung ihrer Abnahme durch das Vormundschaftsgericht bleiben hiervon un
beruhrt (§ 34 RJWG.). 

4. Durchfuhrung. 1m ubrigen sind die Aufgaben der fiirsorgerechtlichen Vor
mundschaft, wie bereits vermerkt, die gleichen wie die der allgemeinen Vormund
schaft 2 • Fur die vormi::igensrechtliche Fiirsorge kommen vor allen Dingen die Fest
stellung und Verfolgung der Unterhaltsanspruche gegen den Erzeuger des Kindes 
in Frage. Aber die gesetzliche Verpflichtung des unehelichen Vaters gegenuber seinem 
Kinde wird dadurch in ihrem rechtlichen Bestande nicht verandert, daB sein Kin.d 
unter fUrsorgerechtlicher Vormundschaft steht. Gerade hier zeigt sich die fur
sorgerechtliche Besonderheit der Amtsvormundschaft, wie sie oben unter Ziff. 1-3, 
insbesondere unter Ziff. 2, dargestellt ist insofern, als die Verwirklichung der Unter
haltsanspruche des unehelichen Kindes durch die Amtsvormundschaft in viel starke
rem MaBe durchgefuhrt werden kann 3 , als bei der rein vormundschaftlichen Vor
mundschaft. Gerade fUr diese Aufgabe hat deshalb das Reichsrecht noch besondere 
Erleichterungen durch die Bestimmungen des § 43 Abs.2 geschaffen 4• 

ITI. Anhang. Die hier zu erorternden V orschriften sind, wie schon erwahnt, 
nicht rein fursorgerechtlicher Natur. Sie sind aber fur die Durchfuhrung auch der 
fiirsorgerechtlichen Leistungen von besonderer Bedeutung, wie sich aus dem Ge
danken der Aufgabenvereinigung ergibt. 

1 Uber Bekenntnis u. Weltanschauung siehe S. 87 Anm. 1. 
2 NrnSTROY, Vormundschaftsrecht und Vormundschaftsfiihrung nach RJWG. - GRAF, 

Sachberatung im Vormundschaftswesen nach RJWG. - Vgl. vor aHem die von KLUMKER be
griindeten Rundbriefe des Archivs deutscher Berufsvormiinder Frankfurt a. M. 

3 VgI. z. B. EISNER, Die letzten zivilrechtlichen Mittel gegen boswillige Unterhaltsver
pflichtete. Flugschrift Nr. 1 des Arch. Deutscher Berufsvormiinder. 

4 Diese Bestimmung gehort zum Recht der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 
6* 
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1. Bestellte Amtsvormundschaft. Abgesehen von der gesetzlichen Amts
vormundschaft kann das Jugendamt auch aIle sonstigen vormundschaftsrechtlichen 
Funktionen iibernehmen; es kann Vormund auch fiir eheliche Minderjahrige werden 
(§ 41, sog. bestellte Amtsvormundschaft), es kann zum Mitvormund, zum Gegen
vormund, zum Pfleger, zum Beistand bestellt werden und ihm konnen einzelne 
Rechte rind Pflichten eines Vormundes iibertragen werden. Hierfiir gelten folgende 
besonderen Bestimmungen: 

a) Zu allen diesen Bestellungen ist das Einverstandnis des Jugendamtes er
forderlich. Die allgemeinen vormundschaftsrechtlichen Bestimmungen iiber die 
Verpflichtung, vormundschaftliche Funktionen zu iibernehmen, finden hier keine 
Anwendung. 

b) Auf der andern Seite findet aber auch, wenn dieses Einverstandnis vorliegt, 
keine Beriicksichtigung der gemaB § 1776 berufenen Personen statt. 

c) Die vormundschaftlichen Funktionen kommen fiir das Jugendamt nur in 
Frage, soweit nicht ein geeigneter anderer Vormund - auch nach § 47 - Mitvor
mund, Gegenvormund Pfleger oder Beistand vorhanden ist. 

d) Falls die Bestellung des Jugendamtes erfolgt, findet weder eine Verpflichtung, 
noch die Aushandigung einer Bestallung statt. Die Bestellung erfolgt vielmehr 
durch eine schriftliche Verfiigung des V ormundschaftsgerichtes. 

e) FUr die FUhrung dieser vormundschaftlichen Funktionen gelten die Bestim
mungen der §§ 32-34, d. h. aIle Erleichterungen und Befreiungen, die fiir die ge
setzliche Amtsvormundschaft gelten, gelten auch hier. AuBerdem gilt auch die Uber
tragungsbefugnis mit der besonderen Rechtswirkung der gesetzlichen Vertretungs
macht des § 32 RJWG. Ausgeschlossen sind lediglich die Anwendungen der Be
stimmungen iiber die gesetzliche Amtsvormundschaft (§§ 35-40 RJWG.). 

2. Gemeindewaisenrat. Das Jugendamt ist ferner Gemeindewaisenrat. Der 
Gemeindewaisenrat ist das durch die Pro Vormundschaftsordnung yom 5.7.1875 
geschaffene Hilfsorgan des Vormundschaftsgerichtes, das yom BGB. iibernommen 
worden ist. Seine Aufgaben sind im BGB. festgesteIlt, seine Organisation aber 
yom BGB., als zum Landes,;taats- und Verwaltungsrecht gehorig, nicht geregelt. 
Die Funktionen des Gemeindewaisenrates ergeben sich aus BGB. §§ 1849-1851. 

Unter dem Gesichtspunkt der Aufgabenvereinigung erschien es geraten, diese 
samtlichen Funktionen ebenfalls dem Jugendamt zu iibertragen. DaB auch diese 
Aufgaben gemaB § II einer anderen Stelle iibertragen werden konnen, ist im § 42 
Abs.l ausdriicklich vermerkt. AuBerdem kann die Landesgesetzgebung ortliche 
Einrichtungen zur Unterstiitzung des Jugendamtes in den Geschiiften des Ge
meindewaisenrates treffen. Durch die Bestimmung des § 42 sind die Beziehungen 
des J ugendamtes zum V ormundschaftsgericht iiber seine Stellung als V ormund, 
Pfleger, Beistand usw. hinaus wesentlich erweitert. 

3. Arbeitsgemeinschaftl. Uber diese Erweiterung hinaus ist das Jugendamt 
durch die Bestimmung des § 43 ganz allgemein mit dem Vormundschaftsgericht in 
die Beziehung einer Arbeitsgemeinschaft gebracht worden. 

a) Zunachst hat das Jugendamt das Vormundschaftsgericht bei allen MaBnahmen 
zu unterstiitzen, die die Sorge fiir die Person des Minderjahrigen betreffen. Hierfiir 
nennt das RJWG. ah ein Beispiel die Begutachtung bei der Festsetzung von 
Geldrenter. fiir den Unterhalt Minderjahriger. Dieses Beispiel ist insofern recht
lich ungenau, als die Unterhaltsregelung des Minderjahrigen nach den Bestim
mungen des BGB. nicht zur Sorge fiir die Person, sondern zur Sorge fiir das Ver
mogen gehort. 

b) Anderseits ist dem V ormundschaftsgericht die Pflicht auferlegt, vor wichtigen 
Entsc.heidungen, die die Person des Minderjahrigen betreffen, das Jugendamt an-

1 Vgl. S:rOROK, Soz. Prax. 33, Sp.450, und Zentr.Bl. HI, S. 249ff., Vormui:J.dschaftsgericht 
und Jugendamt. 
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zuhoren. Nur bei Gefahr im Verzuge kann das Vormundschaftsgericht Anordnungen, 
aber auch nur solche einstweiliger Natur, ohne diese Anhorung treffen. 

c) Falls das Jugendamt sein Einverstandnis gibt, kann es yom Vormundschafts
gericht mit der Ausflihrung von Anordnungen, insbesondere aus den §§ 1631 Abs. 2, 
1636 Abs. 2 BGB. betraut werden. 

4. Anstaltsvormundschaft. 1m iibrigen enthalt das RJWG. noch Vor
schriften, die flir das allgemeine V ormundschaftsrecht von besonderer Bedeutung 
sind. Die Anstalt3- und Vereinsvormundschaft wird im § 47 reichsrechtlich neu 
geregelt. Das J ugendamt ist insofern beteiligt, als es in den Fallen, in denen der 
Minderjahrige von ihm bevormundet oder versorgt ist, vorher gehort werden mu~B. 
Auf die Fiihrung der Vormundschaft durch den Anstaltsvorstand oder Vereins
vorstand finden die Bestimmungen iiber die Amtsvormundschaft in gewissem Um
fange Anwendung. Das Jugendamt kann als Gegenvormund bestellt werden. Die 
bisherige reichsrechtliche Regelung, die im § 136 EG. zum BGB. enthalten war, ist 
damit beseitigtl. 

5. Nach § 45 hat das Jugendamt die Vormiinder, Pfleger und Beistande seines 
Bezirks planmaBig zu beraten und zu unterstiitzen. 

D. Schutzaufsicht uud Fiirsol'geerziehuug. 
1m reinsten Sinne flirsorgerechtliche Leistungen liegen vor bei der Schutzauf

sicht und der Fiirsorgeerziehung. Es handelt sich hier um Minderjahrige, bei denen 
die Fiirsorgebediirftigkeit darin beruht, daB sie verwahrlost sind oder zu verwahrlosen 
drohen. Dieser Fiirsorgebediirftigkeit gegeniiber ist der Inhalt der fiirsorgerecht
lichen Leistung wahlweise bestimmt, soweit Verwahrlosung droht: Schutzaufsicht 
oder Fiirsorgeerziehung, eindeutig bestimmt, soweit Verwahrlosung bereits einge
treten ist: Fiirsorgeerziehung. Eine fiirsorgerechtliche Besonderheit besteht darin, 
daB neben die materielle Voraussetzung der Verwahrlosung oder der Verwahr
losungsgefahr eine formelle Voraussetzung treten muB, ein BeschluB des Vormund
schaftsgerichtes, der das Vorliegen des materiellen Tatbestandes und die Notwendig
keit der fiirsorgerechtlichen Leistung feststellt, so daB die fiirsorgerechtliche Lei
stung grundsatzlich erst mit der Rechtskraft dieses Beschlusses beginnen kann. 
Organ der flirsorgerechtlichen Leistung ist bei der Schutzaufsicht das Jugendamt, 
hei der Fiirsorgeerziehung die Fiirsorgeerziehungsbehorde. Wahrend der Begriff 
der Verwahrlosung (I) beiden Leistungen gemeinsam ist, muB nach Einzelvorausset. 
zungen und Sonderinhalt der Leistungen eine getrennte Darstellung der Schutzauf
sicht (II) und der Fiirsorgeerziehung (III) erfolgen. 

I. Verwahrlosung. 1. Unter Verwahrlosung ist ein bestimmt gearteter Gesamt
zustand des Minderjahrigen zu verstehen, der durch besondere korperliche, geistige 
oder sittliche Merkmale - diese Merkmale einzeln oder in Verbindung miteinander
gekennzeichnet ist. Es muB auffallen, daB die Dreiteilung dieser Merkmale nicht 
iibereinstimmt mit der Dreiteilung des im § I genannten Erziehungszieles: leibliche, 
seelische und gesellschaftliche Tiichtigkeit; denn 

2. die besondere Artung dieses Gesamtzustandes wird dadurch gekennzeichnet, 
daB er unter dem Gesichtspunkte der Erziehung betrachtet wird. Die Verwahr
losung beruht darin, daB das Erziehungsverfahren nicht diejeuigen Erfolge gehabt 
hat, . die nach allgemeinen Anschauungen und nach Lage des Einzelfalles erwartet 
werden konnten 2 • Danach geht 

1 Fur die Einzelvormundschaft von besonderer Bedeutung sind die Vorschriften, durch die 
die Bestellung von Frauen oder Beamten zu Einzelvormundern besonders erleichtert werden 
solI (y'gl. § 48). 

2 Ahnlich MULLER in Erziehung 2. Jahrg. S.623, und das Oberste Landesgericht, lYHinchen 
JFG. Bd. 4 S. 96. V gl. auch FRANCKE, Jugendverwahrlosung und ihre Bekampfung; REICHER. 

Theorie der Verwahrlosung, S.7. 
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3. das Fiirsorgerecht offensichtlich von einem Normaltypus des Minderjahrigen 
aus, dem der einzelne Minderjahrige unter Beriicksichtigung seines Alters, seiner 
korperlichen und geistigen Besehaffenheit, seiner gesellschaftliehen, sozialen und wirt
schaftliehen Lage entsprechen muB. Der Minderjahrige, dersich von diesem Normal
typus allzu weit entfernt oder zu entfernen droht, gilt als verwahrlost oder droht zu 
verwahrlosen. Daraus ergiht sich, daB der Rechtshegriff der Verwahrlosung von den 
Anschauungen iiher den Normaltypus des Minderjahrigen und das tragbare MaB 
von Ahweichungen hiervon entscheidend heeinfluBt ist. Da diese Ansehauungen 
durehaus wandelhar sind und ihrerseits in Wechselwirkung mit den Wandlungen 
der wirtsehaflichen, sozialen und gesellschaftlichen Verhaltnisse - denn Ver
wahrlosung ist nur in der Gesellschaft moglieh - und der wissenschaftlichen 
Meinung stehen, ergiht sich, daB Verwahrlosung als Reehtshegriff nur formal he
stimmt werden kann, und daB die Anwendung dieses Begriffes von den gesehil
derten auBerreehtliehen Faktoren dauernd heeinfluBt wird 1. 

4. Daraus ergiht sich, daB fiir den Rechtshegriff der Verwahrlosung der sach
liche Entstehungsgrund (Vernachlassigung durch die Eltern, Verfiihrung durch 
Gleichaltrige) rechtlieh helanglos ist. FUr die Erziehung des Verwahrlost"en jedoeh 
ist gerade dieser Entstehungsgrund von hesonderer Bedeutung. Die fiirsorgerecht
liehe Leistung gegeniiher dem Verwahrlosten griindet sieh deshalb nicht allein auf die 
Voraussetzung, daB der rechtliche Begriff der Verwahrlosung erfiillt ist, sondern 
sie bedarf der individuellen Priifung der Entstehung der Verwahrlosung, um da
nach den Inhalt der fiirsorgerechtliehen Leistung im einzelnen bestimmen zu konnen. 
Diese ausgesprochene Bezugnahme des Leistungsinhaltes auf die individuellen Be
sonderheiten des einzelnen Falles machen Schutzaufsieht und Fiirsorgeerziehung zu 
ausgesproehen fiirsorgerechtlichen MaBnahmen. 

II. Schutzaufsicht. 1. Voraussetzung. Die fiirsorgereehtliehen Voraussetzun
gen sind materieller (a) und formeller (h) Art. 

a) Aus § 56 RJWG. ergiht sieh, daB die Gefahr einer korperliehen, geistigen oder 
sittlichen Verwahrlosung des Minderjahrigen zu befiirehten sein muB. Hierzu ist 
das ehen zum Rechtshegriff der Verwahrlosung Gesagte heranzuziehen. Dariiher 
hinaus hat eine Priifung stattzufinden, ob nach der Lage des Falles die fiirsorgerecht
liche Leistung der Schutzaufsicht zur Beseitigung dieser Gefahr gehoten ist. Wenn 
die Priifung ergibt, daB die Gefahr auf andere Weise beseitigt werden kann, kann 
die fiirsorgereehtliche Leistung nicht zur Entstehung kommen. Ebenso muB aber 
die Priifung sieh darauf erstrecken, ob die fiirsorgerechtliche Leistung ausreichend 
erscheint, um die Gefahr der Verwahrlosung zu heseitigen. Wenn die Priifung er
giht, daB sie nieht ausreichend erscheint, muB naeh starkeren MaBnahmen gesucht 
werden. Danach hedeutet die fiirsorgerechtliche V oraussetzung der Schutzaufsicht 
einen individuell zu priifenden Tatbestand, der in bezug auf die Einwirkungsmog
liehkeit der fiirsorgereehtlichen Leistung der Sehutzaufsieht besonders zu unter
suchen ist. 

b) Die Feststellung, ob der materielle Tatbestand vorhanden ist, obliegt dem 
Vormundschaftsgericht. FUr das Vormundsehaftsgericht sind besondere Verfahrens
vorschriften gegehen. 

aa) Das Verfahren beginnt von Amts wegen oder auf Antrag. Antragsberechtigt 
sind die Eltern, der gesetzliche Vertreter und das Jugendamt. Zustandig ist das 
nach § 43 FGG. zustandige Vormundsehaftsgerieht; dessen Zustandigkeit richtet 
sich nach dem W ohnsitz des gesetzliehen Vertreters. Falls dieser W ohnsitz mit dem 
gewohnliehen Aufenthaltsort des Minderjahrigen nieht iibereinstimmt, solI auf Antrag 
des Jugendamtes die Abgahe an das fiir den gewohnlichen Aufenthaltsort des Minder
jahrigen zustandige Vormundschaftsgericht gemaB § 57 Abs.3 RJWG. erfolgen. 

1 Hieraus ergibt sich auch, daB das Begehen einer strafbaren Handlung weder fiir sich 
aHem die Verwahrlosung begriindet, noch iiberhaupt ein entscheidendes Merkmal zu sein braucht. 
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bb) In dem Verfahren hat das Vormundschaftsgericht die nach a) erforder
lichen Ermittelungen vorzunehmen. In diesem Verfahren muB das Jugendamt vor 
del' Entscheidung gehort werden. 

cc) Die Entscheidung ist den Eltern, dem gesetzlichen Vertreter und dem J ugend
amt zuzustellen. Auch dem Minderjahrigen, wenn er das 14. Lebensjahr vollendet 
hat, ist sie bekanntzugeben, soweit ihr Inhalt nach demErmessen des V ormundschafts
gerichtes ihm ohne erziehlichen Nachteil mitgeteilt werden kann (§ 57 Abs.2). 

2. Inhal t. Del' Inhalt del' Leistung beruht darin, daB das Organ del' Schutz
aufsicht (HeIfer) (a) die Schutzaufsicht (b) durchfiihrt. Dadurch tritt er in besondere 
Beziehungen zu den Erziehungsberechtigten (c). Er hat besondere Rechte (d) und 
besondere Pflichten (e). 

a) Das Organ del' Schutzaufsicht heiBt HeIfer. Del' HeIfer ist entweder das 
Jugendamt. Das Jugendamt kann abel' nach del' Notverordnung Art. I Ziff.7 nur 
mit seinem Einverstandnis als HeIfer bestellt werden. OdeI' das V ormundschaftsgericht 
kann die Ausiibung del' Schutzaufsicht auch einer Vereinigung fiir Jugendhille 
iibertragen, odeI' einer einzelnen Person, abel' nur soweit die Vereinigung odeI' die 
Person zur Ubernahme del' Schutzaufsicht bereit ist. HeIfer solI grundsatzlich nur 
jemand sein, del' das Wohl des Minderjahrigen zu fordern in del' Lage ist. Deshalb ist 
del' HeIfer zu entlassen, wenn dies dem Wohle des Minderjahrigen forderlich ist. 1m 
iibrigen ist das Vormundschaftsgericht bei del' Auswahl des HeIfers frei. Nul' auf 
das religiOse Bekenntnis oder die Weltanschauung des Minderjahrigen ist tun
lichst Riicksicht zu nehmen 1. Wenn das Jugendamt zum HeIfer bestellt wird, so 
ist damit die Schutzaufsicht dem Jugendamtskollegium iibertragen. Dieses kann 
mit del' Durchfiihrung del' Schutzaufsicht seine eigenen Krafte beauftragen (die 
hauptamtlichen Krafte des § 9 Abs. 3) odeI' es kann gemaB § II die Erledigung 
allgemein oder im einzelnen FaIle besonderen Ausschiissen, Vereinigungen odeI' 
einzelnen Personlichkeiten iibergeben. 

b) Del' Inhalt del' fUrsorgerechtlichen MaBnahmen besteht in dem Schutze und 
del' Uberwachung des Minderjahrigen. Wie weit ihr Wirkungskreis geht, entscheidet 
die Bestellung. Del' Umfang des Wirkungskreises ist abhangig von del' GroBe der 
Verwahrlosungsgefahr. Auch hier zeigt sich die Schutzaufsicht in ihrer besonderen 
fiirsorgerechtlichen Natur. Die Schutzaufsicht umfaBt abel' lediglich die Sorge 
fiir die Person. Die Sorge fUr das Vermogen kommt nur fUr den Arbeitsverdienst 
des Minderjahrigen in Betracht. Das Ziel derSchutzaufsicht ist die Beseitigung der 
Verwahrlosungsgefahr. Die einzelnen Mittel zur Beseitigung dieser Gefahr gibt 
das Fiirsorgerecht nicht an. Es handelt sich darum, das normale Erziehungs
verfahren wieder in Gang zu setzen und in Gang zu erhalten, und deshalb den 
Minderjahrigen VOl' ungiinstigen Einfliissen zu schiitzen und ihn zu iiberwachen. 
Die Erfolgsmoglichkeit diesel' fiirsorgerechtlichen MaBnahme hangt davon ab, daB 
zwischen dem Minderjahrigen und dem HeIfer eine Beziehung del' Hille in dem in 
del' Einleitung angedeuteten Sinne hergestellt wird. Die fiirsorgerechtliche MaB
nahme del' Schutzaufsicht ist eine von den MaBnahmen, bei denen del' Hilfs
charakter sich am urspriinglichsten zeigt. Del' Trager del' HiIfe und del' Hilfe
bediirftige sollen in unmittelbaren personlichen Beziehungen stehen. 

c) Durch die Schutzaufsicht wird die Stellung del' im iibrigen gegeniiber dem 
Minderjahrigen zur Fiirsorge verpflichteten Trager, insbesondere del' Eltern, an 
sich nicht verandert. In dem HeIfer wird lediglich den Erziehungsberechtigten in 
bezug auf die Sorge fUr die Person eine Unterstiitzung und Uberwachung zur Seite 

1 Ubel' Bekenntnis und Weltanschauung, ihr Vel'haltnis zueinandel' und ihre Beriicksich
tigung in del' Jugendwohlfahrtspflege vgl. HEIMERICH, Jugendwohlfahrt und sozialistische 
Weltanschauung, Kiel 1927. - VOSSEN in Jugendwohl, 16. Jahrgang, Heft 5, S. 206££. -
STAHL, Innere Mission 1926, Heft 12, S.366, und 1927, Heft 3, S.124. Weitere Literatur Jugend
wohl a. a. 0., S. 220. 
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-gestellt (§ 58 RJWG.). Das Fiirsorgerecht begniigt sich mit dieser Formel, die der 
'gesetzlichen Begriffsbestimmung der privatrechtlichen Beistandschaft entnommen 
ist! und laBt an sich nicht erkennen, daB hier eine der entscheidendsten Fragen der 
-Schutzaufsicht verborgen ist, namlich die, ob es dem Helfer im Rahmen dieser 
Unterstiitzungs- und tJberwachungstatigkeit gelingt, das Vertrauen des Erziehungs
berechtigten zu seiner Tatigkeit zu gewinnen. 

d) Dem Helfer sind zur Ausiibung der Schutzaufsicht besondere Rechte ver
liehen. Er hat zunachst das Recht auf Zutritt zu dem Minderjahrigen, was eine 
Einschrankung des Personenfiirsorgerechtes bedeuten kann. AuBerdem hat er gegen 
die Eltern, den gesetzlichen Vertreter und die Personen, denen der Minderjahrige 
zur Verpflegung und Erziehung iibergeben ist, den Anspruch auf Auskunft iiber aIle 
Tatsachen, die fiir die Fiihrung der Schutzaufsucht von Bedeutung sind. 

e) Gegeniiber dem V ormundschaftsgericht hat der Helfer eine besondere Anzeige
pflicht in dem FaIle, in dem das V ormundschaftsgericht zum Einschreiten berufen 
ist (§ 58 Abs. 4) und eine besondere Berichtspflicht, falls das Vormundschafts
gericht iiber die Fiihrung des unter Schutzaufsicht gestellten Minderjahrigen einen 
Bericht verlangt. 

3. Dauer. Die Dauer der fiirsorgerechtlichen MaBnahmen hangt selbstverstand
lich von dem Fortbestand der fiirsorgerechtlichen Voraussetzung abo Der Wegfall 
der fiirsorgerechtlichen Voraussetzung tritt ein mit der Volljahrigkeit, weil nach der 
-Auffassung unseres Erziehungsrechtes die Erziehung und damit die Verwahrlosungs
gefahr mit dem 21. Lebensjahre bzw. mit dem 18. bei Volljahrigkeitserklarung ihr 
Ende erreicht hat. Der Wegfall der fiirsorgerechtlichen Voraussetzung tritt auch 
dann ein, wenn die individuelle Nachpriifung ergeben hat, daB die Schutzaufsicht 
nicht ausreicht, um die Verwahrlosung zu verhiiten, und infolgedessen eine andere 
fiirsorgerechtliche Leistung, die Fiirsorgeerziehung, notig geworden ist. In beiden 
Fallen erlischt die Schutzaufsicht, d. h. die fiirsorgerechtliche Leistung endet, ohne 
daB eine formelle Feststellung der Beendigung erforderlich ist. Das Fiirsorgerecht 
kennt noch zwei weitere FaIle der Beendigung der Schutzaufsicht, die einen beson
deren fiirsorgerechtlichen Charakter tragen. Die Fiirsorgebediirftigkeit des Minder
jahrigen ist behoben, wenn durch die Schutzaufsicht die Gefahrdung des Minder
jahrigen beseitigt ist. Wie die Feststellung der Fiirsorgebediirftigkeit selbst, so liegt 
auch die Feststellung der Beseitigung der Fiirsorgebediirftigkeit dem Vormundschafts
gericht ob. Die Schutzaufsicht ist aufzuheben, wenn ihr Zweck erreicht ist (§ 59 
RJWG.). Aber diefiirsorgerechtliche MaBnahme der Schutzaufsicht ist auch insofern 
eine fiirsorgerechtliche, als sie subsidiar ist. Wenn die Erreichung des Zweckes der 
Schutzaufsicht anderweit sichergestellt ist, wenn die Fiirsorgebediirftigkeit des ver
wahrlosenden Minderjahrigen also auf andere Weise als durch die fiirsorgerechtliche 
Schutzaufsicht beseitigt werden kann, tritt die Schutzaufsicht zuriick. Ob diese Vor
aussetzung vorliegt, entscheidet gleichfalls das Vormundschaftsgericht (§ 59 RJW G.). 

III. Fiirsorgeerziehung. Nach § 62 RJWG. dient die Fiirsorgeerziehung der 
Verhiitung oder Beseitigung der Verwahrlosung und wird in einer geeigneten Fa
milie oder Erziehungsanstalt unter offentlicher Aufsicht und auf offentliche Kosten 
durchgefiihrt. In dieser gesetzlichen Begriffsbestimmung wird sowohl die fiirsorge
rechtliche V oraussetzung als auch der Inhalt der fiirsorgerechtlichen Leistung 
umschrieben, zugleich auch der fiirsorgerechtliche Kostentrager insofern bestimmt, 
als diese Kosten als offentliche Kosten bezeichnet werden. 

Die fiirsorgerechtliche Voraussetzung ist sowohl materieller als formeller Art (I). 
Die fiirsorgerechtliche Leistung besteht vor allem in der Schaffung eines Erziehungs
-tragers und seiner Beaufsichtigung (2)2. 

1 Deshalb muBauch eine z.Zt. der Anordnung der Schutzaufsicht bestehende Beistandschaftinso
-weit aufgehoben werden, als sich ihr Wirkungskreis mit dem der Schutzaufsicht deckt ( § 61 RJWG.). 

2 MAGNUS in Arbeiterwohlfahrt 2, S. 545. 
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1. Zu den Voraussetzungen geharen folgende Tatbestandsmerkmale: 
a) Es muB sich um einen Minderjahrigen handeln, der das 18. Lebensjahr noch 

nicht vollendet hat. Hierfiir ist der Zeitpunkt maBgebend, in dem der Fiirsorge
erziehungsantrag bei Gericht eingeht, oder das Verfahren von Amts wegen einge
leitet wird. Wegen seiner besonderen fiirsorgerechtlichen Bedeutung ist dieser 
Zeitpunkt aktenkundig zu machen. Eine untere J ahresgrenze fiir die Anordnung 
der Fiirsorgeerziehung kennt das RJWG. nicht!. Weder die Erreichung des schul
pflichtigen Alters noch sonst irgendeine Grenze hat eine fiirsorgerechtliche Bedeu
tung. Es wird vielfach die Meinung vertreten, daB eine weitere fiirsorgerechtliche 
Voraussetzung fiir die Fiirsorgeerziehung sei, daB der Minderjahrige erziehungs
fiihig sein miisse, und daB deshalb z. B. die Anordnung der Fiirsorgeerziehung gegen
iiber Sauglingen nicht in Frage kommen kanne. Diese Ansicht ist irrig, da das RJWG. 
an keiner Stelle eine solche Einschrankung macht und der Rechtsbegriff der Er
ziehung, der im gesamten affentlichen und privaten Recht der gleiche ist, keine 
Einschrankung zulaBt. Das Erziehungsverfahren im Rechtssinn lauft von der 
Vollendung der Geburt bis ZUlll Eintritt der Volljahrigkeit. Das entspricht vor allem 
auch der modernen padagogischen Lehre, die von der Sauglingserziehung als einem 
selbstverstandlichen Bsetandteil der Erziehung spricht. Die sonstigen rechtlichen 
Eigenschaften des Minderjahrigen sind fiirsorgerechtlich ohne Bedeutung 2, insbe
sondere ob eheliche oder uneheliche Geburt vorliegt, ob es sich um ein Kind handelt, 
das unter elterlicher Gewalt steht oder das bevormundet w:ird, ob der weibliche 
Minderjahrige ledig oder verheiratet ist 3 . Dagegen kann die Frage von Bedeutung 
sein, ob der betreffende Minderjahrige ein hilfsbediirftiger Minderjahriger im fiir
sorgerechtlichen Sinne ist. In bezug auf den Minderjahrigen miissen folgende 
weitere Merkmale verwirklicht sein (§ 63 Ziff. 1): 

aa) Die Voraussetzungen des § 1666 oder § 1838 BGB. miissen vorliegen 4 • 

. bb) Die - nicht nur voriibergehende, sondern zunachst dauernde -Entfernung 
der Minderjahrigen aus seiner bisherigen Umgebung muB zur Verhiitung der Ver
wahrlosung erforderlich sein. Hier liegt der Gegensatz zur Schutzaufsicht. Es muB 
sich also aus der individuellen Prufung des Falles ergeben, daB eine Verhutung del' 
Verwahrlosung ausgeschlossen ist, wenn der Minderjahrige in seiner bisherigen Um
gebung verbleibt. 

cc) Diese individuelle Prufung muB auBerdem ergeben, daB keine anderen 
Unterbringungsmaglichkeiten gegeben sind, durch die del' Zweck, namlich die 
Verhiitung der Verwahrlosung, erreicht werden kanns. 

b) Die fiirsorgerechtliche Voraussetzung der Fursorgeerziehung kann aber in 
bezug auf den zu a) genannten Minderjahrigen auch noch eine andere sein (§ 63 
Ziff.2). Dann mussen folgende Merkmale verwirklicht sein: 

aa) Die Verwahrlosung in dem oben besprochenen Sinne ist bereits eingetreten. 
bb) Die vorhandenen Erziehungstrager sind nicht in der Lage, die Verwahrlosung 

zu beseitigen. Das Gesetz nennt dieses Merkmal Unzulanglichkeit der Erziehung. 
Worauf die Unzulanglichkeit beruht, ist fiirsorgerechtlich unerheblich. 

cc) Infolgedessen muB die Schaffung eines neuen Erziehungstragers durch die 
Fursorgeerziehung erforderlich sein. 

e) Wenn man die fiirsorgereehtliehe Voraussetzung del' Fursorgeerziehung mit den 
fiirsorgereehtliehen Voraussetzungen der Sehutzaufsicht vergleieht, ergibt sieh fol
gendes: 

1 HEss, S. 124. - FRlEDEBERG-POLLIGKEIT, S. 255; Beschl. d. bayr. OLG. v. 17.7.26; Bl. 
f. off. Fiirsorge 1927, S. 255 und JFG. Bd. 4, S. 93. - SCIDEDERMAIR, S. 144. 

2 BEHREND, S.375. 3 HEss, S. 123. - SCIDEDERMAIR, S.143. 
4 Das Entscheidende ist das Verschulden des Erziehungsverpflichteten. Vgl. FICHTL, S.104. 
5 Subsidiaritat der Fiirsorgeerziehung vgl. HEss, S. 129. - FRIEDEBERG -POLLIGKEIT, 

S. 257. - SCIDEDERMAIR, S. 142. 
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aa) daB der Begriff der Verwahrlosung in beiden Voraussetzungen derselbe ist, 
bb) daB die Schutzaufsicht nur eintritt bei drohender Verwahrlosung, daB aber 

bei dem Tatsbestand der eingetretenen Verwahrlosung nur Fiirsorgeerziehung in 
Betracht kommtl. 

Kein Merkmal der fiirsorgerechtlichen Voraussetzungen ist die Bejahung der 
Erfolgsfrage. Das Fiirsorgerecht geht von dem Gedanken aus, daB die Fiirsorge
erziehung unter allen Umstanden einen Erfolg erwarten lassen kann 2. Nur fiir den 
Fall, daB der Minderjahrige das IS., aber noch nicht das 20. Lebensjahr vollendet 
hat, gehort die besondere Bejahung der Erfolgsmoglichkeit zur fiirsorgerechtlichen 
Voraussetzung (§ 53 Abs. 2)3. Fiirsorgeerziehung steht insoferu im Gegensatz zur 
Schutzaufsieht, als die Bejahung der Erfolgsmoglichkeit bei der Schutzaufsieht 
in jedem FaIle eine fiirsorgereehtliche Voraussetzung fUr das Entstehen der fiirsorge
rechtlichen Leistung der Schutzaufsicht ist (§ 56 "Geboten und ausreichend"). 

d) Neben diese materiellen Voraussetzungen tritt die weitere formelle Voraus
setzung, daB ein BeschluB des Vormundschaftsgeriehtes vorliegen muB. Hierin ist 
die fiirsorgerechtliche Voraussetzung der Fiirsorgeerziehung gleieh der der Schutz
aufsieht. Das Vormundschaftsgerieht hat die Aufgabe, die Tatsachen zu ermittelu, 
die zu den fiirsorgerechtlichen Voraussetzungen gehoren, und an Hand dieser Tat
saehen die geschilderte Priifung des Tatbestandes vorzunehmen. FUr dieses Ver
fahren gilt eine Reihe von besonderen V orsehriften. 

aa) Der BeschluB ergeht von Amts wegen oder auf Antrag. Antragsberechtigt
und damit fUrsorgereehtlich antragspfliehtig - ist das fiir den betreffenden Miuder
jahrigen gemaB § 7 RJWG. ortlieh zustandige Jugendamt. Dieses Antragsreeht 
kallll landesgesetzlich ausgedehnt werden. Von dieser Ausdehnungsmoglichkeit 
haben die Lander sehr wenig Gebrauch gemaeht. Auf jede Ausdehnung haben z. B. 
verzichtet PreuBen, Baden, Hamburg, Oldenburg, Braunschweig, Anhalt, Liibeck. 

Bayeru (Art. 2S) hat die Antragsberechtigung auf die SehulbehOrde, die geistliche 
Behorde und die Jugendfiirsorgevereine ausgedehnt. Hessen (Art. 24) hat weitest
gehende Erweiterung vorgenommen: antragsberechtigt sind hier auBer dem Jugend
amt, die Staatsanwaltsehaft, die Biirgermeisterei des gewohnliehen Aufenthaltes, 
das Kreis- oder Stadtschulamt, das Kreisgesundheitsamt, der Stadtarzt, das Pfarr
amt, die Elteru, die GroBelteru, der Vormund und der Pfleger. Saehsen z. B. hat 
zwar nieht das Antragsreeht erweitert, aber eine ausgedehnte MiUeilungspflicht 
festgesetzt (§ 26 AV.). 

Die Zustandigkeit des Vormundsehaftsgerichtes bestimmt sich, wie bei der 
Schutzaufsieht, nach den §§ 43,36 FGG., aber auch hier besteht die gleiche Ab
gabemoglichkeit "rie bei der Sehutzaufsicht (§ 65, Abs.7). 

bb) Fiir das Ermittlungsverfahren sind besondere Vorsehriften4 zu beaehten. 
Das Vormundsehaftsgerieht muB vor der BesehluBfassung das Jugendamt horen. 
Diese Bestimmung hat, soweit das Antragsreeht landesreehtlieh nieht ausgedehut 
ist, nur dann Bedeutung, wenn das Vormundsehaftsgerieht das Verfahren von 
Amts wegen eingeleitet bat. Fiir den Fall der landesrechtliehen Ausdehnung des 
Vorsehlagsreehtes aber hat diese Bestimmung fiir das Jugendamt darin ihre Be
deutung, daB das Vormundschaftsgericht eine Uberweisung zur Fiirsorgeerziehung 
ohne Wissen des Jugendamtes nieht einleiten kann. 

Das Vormundsehaftsgerieht solI 5 , soweit dies ohne erhebliehe Sehwierigkeiten 
geschehen kann, den Minderjahrigen selbst 6, seine Elteru oder seinen gesetzliehen 

1 HESS, 8. 123. - FRIEDEBERG-POLLIGREIT, 8. 258. - GOEZE, FE. 8. 33. 
2 Natiirlich nicht beim geisteskranken Kind (KG. Besch!. v. 21. 11. 24, JFG. Bd. 1, 8.104), 

wohl aber z. B. beim taubstummen Kind (OLG. Miinchen v. 22. 11. 24, a. a. O. 8.101). 
3 ZBl. 16 8. 246, KG.-Beschl. v. 20. 2. 25, JFG. Bd. 3, 8. 105. 
4 1m iibrigen richtet sich das Verfahren nach dem FGG. 
S V gl. § 32 sachs. AV. 6 Keine untere Altersgrenze. 
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Vertreter horen. Es ist del' Landesgesetzgebung uberlassen, weitere Anhorungen 
vorzuschreiben. PreuBen (§ 18), Anhalt (§ 16) und Schaumburg-Lippe (§ 16) haben 
z. B. die Anhorung del' Fiirsorgeerziehungsbehorde flir den Fall vorgeschrieben, 
daB del' Minderjahrige bei Beginn des Verfahrens bereits das 18. Lebensjahr er
reicht hat. In Bayern (Art. 29) und Hessen (Art. 24) sind Arzt, Geistlicher, Schule, 
Verwandte, Verschwagerte zu horen. Das Vormundschaftsgericht kann die arzt
liche Untersuchung des Minderjahrigen anordnen und ihn auf die Dauer von hoch
stens 6 Wochen in eine zur Aufnahme von jugendlichen Psychopathen geeignete 
Anstalt oder in eine offentliche Heil- und Pflegeanstalt unterbringen lassen. 

cc) Del' BeschluB muB mit Grunden versehen sein und, wenn er auf Anordnung 
del' Fursorgeerziehung lautet, das Vorliegen del' flirsorgerechtlichen V oraussetzung 
unter Bezeichnung del' ermittelten Tatsachen enthalten. Del' Kreis derjenigen, 
denen del' BeschluB zuzustellen ist, bestimmt sich danach, ob die Fursorgeerziehung 
angeordnet wird oder nicht. Wird sie angeordnet, so L'3t del' BeschluB zuzustellen: 
dem Antragsberechtigten, und zwar sowohl dem reichs- wie landesfUrsorge
l'echtlich Berechtigten, dem gesetzlichen Vertreter, denEltern, und zwar auch dann, 
wenn sie nicht im Besitz oder nur im Teilbesitz del' elterlichen Gewalt sind, bei 
unehelichen Kindern del' Mutter, del' Fursorgeerziehungsbehorde, dem Minder
jahrigen selbst, wenn er das 14. Lebensjahr vollendet hat und insoweit del' Inhalt 
ihm nach dem El'messen des Vormundschaftsgerichtes ohne erziehlichen NachteiI 
mitgeteilt werden kann. Wird die Fursol'geerziehung abgelehnt, so erfolgt die Zu
stellung an den Antragsteller, und zwar sowohl den reichs- wie landesfUrsorgerecht
lich Berechtigten - falls das Verfahren von Amts wegen eingeleitet ist, fallt diese 
Zustellung weg -, die Flirsorgeerziehungsbehorde und aIle diejenigen Personen, 
denen eine etwaige Anordnung uber die vorlaufige Fursorgeerziehung zugestellt 
worden ist. 
. dd) Gegen diesen BeschluB ist das Rechtsmittel del' sofortigen Beschwerde mit 
aufschiebender Wirkung gegeben. Die Beschwel'deberechtigten sind verschieden, 
je nachdem del' BeschluB auf Fursorgeerziehung lautet oder nicht. 

cx.) Del' BeschluB lautet auf Fursorgeerziehung. Beschwerdeberechtigt sind del' 
gesetzliche Vertreter, die Eltern, und zwar auch hier ohne Rucksicht auf Bestand 
und Umfang del' elterlichen Gewalt. Beide Elternteile konnen die Beschwerde fUr 
sich erheben1, fUr das uneheliche Kind ist die Mutter beschwerdeberechtigt; del' 
Minderjahrige selbst, wenn er das 14. Lebensjahl' vollendet hat, die Antragsbel'ech
tigten, die Ful'sol'geel'ziehungsbehorde. 

(3) Falls del' BeschluB nicht auf Fursorgeerziehung lautet, sind beschwerde
berechtigt lediglich die Antragsberechtigten und die Fursorgeerziehungsbehorde. 
Wenn danach z. B. in PreuBen ein Vater Fursorgeerziehung seines minderjahrigen 
Sohnes beim Vormundschaftsgericht anregt, daraufhin ein Verfahren eingeleitet 
wird, del' BeschluB abel' nicht auf Anordnung lautet, steht dem Vater gegen diesen 
BeschluB ein Beschwerderecht nicht zu. 

eel VOl' dem BeschluB auf Uberweisung zur Fursorgeerziehung oder auf Ab
lehnung kann das Vormundschaftsgericht auch das Verfahren auf langstens 1 Jahr 
aussezten. Die Aussetzung kann aus besonderen Grunden durch BeschluB auf 
hochstens ein weiteres Jahr verlangert werden, jedoch nicht uber das vollendete 
20. Lebensjahr hinaus. Hierdurch wird Aufschub del' fUrsorgerechtlichen Leistung 
del' Fursorgeerziehung bewirkt, gleichzeitig abel' die Voraussetzung fUr eine andere 
Leistung, die Schutzaufsicht geschaffen (§ 66 Abs. 3). 

ff) Das gerichtliche Verfahren ist gebuhren- und stempelfrei. Die baren Aus
lagen fallen del' Staatskasse zur Last. Diejenigen Personen, die das Vormund
schaftsgericht anhoren solI, konnen, falls diese Anhorung durch Vernehmung VOl' 

1 Nicht aber der Stiefelternteil, OLG. Karlsruhe v. 25. 6. 26, JFG. Bd. 4, S. 89. 
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Gericht erfolgt, Ersatz ihrer Auslagen verlangen. Dies gilt jedoch nicht fur den 
Minderjahrigen selbst und seine EItel'll. Reichsrechtlich hat also diese Bestimmung 
nul' Bedeutung fUr den gesetzlichen Vertreter, wenn diesel' nicht mit dem Vater 
odeI' del' Mutter identisch ist. Die Bestimmung kann abel' Bedeutung haben fUr 
diejenigen Anhorungen, die uber den reichsrechtlichen Kreis hinaus yom Landes
recht bestimmt sind. 

2. Falls Gefahr im Verzug ist, kann das Vormundschaftsgericht auch die so
genannte vorlaufige Fursorgeerziehung1 beschlieBen. Da die vorlaufige Fursorge
erziehung sich nach Ziel und Inhalt von del' Fursorgeerziehung in keiner Hinsicht 
unterscheidet, da weiter auch fUr die vorlaufige Fursorgeerziehung keine anderen 
fursorgerechtlichen Voraussetzungen gegeben sind, als die fUr die Fursorgeerziehung 
selbst, bedeutet vorlaufige Fursorgeerziehung 2, daB die fUrsorgerechtlichen Voraus
setzungen del' Fursorgeerziehung, wenn Gefahr im Verzuge ist, in einem sum
marischen Verfahren 3 vorbehaltlich naherer N achprufung festgestellt werden. Del' 
entsprechende BeschluB ist denjenigen Personen zuzustellen, die gegen einen Be
schluB auf Fursorgeerziehung beschwerdeberechtigt sind. Diese Personen haben 
auch hier das Recht del' sofortigen Beschwerde. Aufschiebende Wirkung hat diese 
sofortige Beschwerde selbstverstandlich nicht. Eine Besonderheit des Verfahrens 
liegt darin, daB das Vormundschaftsgericht die von ihm getroffene Anordnung del' 
vorlaufigen Fursorgeerziehung wieder aufheben kann4 . Das kann sowohl VOl' als 
auch nach Einlegung del' sofortigen Beschwerde geschehen. 

3. Die fUrsorgerechtliche Leistung wird von del' Fursorgeerziehungsbehorde 
durchgefuhrt. Hierfur gelten reichsrechtliche (a) und landesrechtliche (b) Vor
schriften. 

a) Die formelle Feststellung del' materiellen Voraussetzungen fUr die Fursorge
erziehung, die in dem vormundschaftsgerichtlichen BeschluB liegt, begrundet die 
Pflicht del' Fursorgeerziehungsbehorde, die Fursorgeerziehung auszufuhren 5. Die 
fUrsorgerechtliche Leistungspflicht - die Ausfuhrbarkeit del' Fursorgeerziehung -
tritt mit del' Rechtskraft des Beschlusses, bei del' vorlaufigen Fursorgeerziehung 
mit dem Erlasse des Beschlusses ein (§ 70 Abs. 2). Die reichsrechtlichen Vorschriften 
fUr die Ausfuhrung 6 del' Fiirsorgeerziehung - sowoh] der endgultigen wie del' vor
laufigen 7 - sind im § 69 RJWG. enthalten 8 . 

aa) Als Erziehungstrager, den die Fursorgeerziehungsbehorde zu beschaffen hat, 
kommen sowohl eine Familie als eine Anstalt in Frage. 1m FaIle del' Familienerziehung 
ist del' Minderjahrige mindestens bis zum Aufhoren del' Schulpflicht in einer Familie 
seines Bekenntnisses unterzubringen. Falls del' Minderjahrige keinem Bekenntnis 
angehort, solI er nul' mit seinem Einverstandnis in einer Familie eines bestimmten 
Bekenntnisses untergebracht werden. Diese Bestimmung gilt aber nur, wenn die 
Minderjahrigen ihr Bekenntnis selbst bestimmen konnen. Das ist nach § 5 des RG. 
yom 15.7.21 nach Vollendung des 14. Lebensjahres del' Fall. Bei lVIinderjahrigen 
unter dem 14. Lebensjahr ist das Einverstandnis del' Erziehungsberechtigten ein
zuholen. Diese Bestimmung ist nach Art. 5 EG. RJWG. erst seit dem 1. 1. 26 
in Kraft. WeI' Trager del' gewahlten Anstalt ist, ist unerheblich. Irgendeine Be
vorzugung derjenigen Anstalten, deren Trager offentlich-rechtliche Korperschaften 

1 GOEZE, FE., S. 42. - BEHNKE in Zentr.Bl. 18, S. 59££. 
2 1m Gegensatz zum bisherigen Recht z. B. PreuE. FEG. § 5. - BEHREND, S. 40l. 
3 HESS, S. 145. Vgl. auch Beschl. d. KG. v. 12.9.24, JFG. Bd. 2, S. 114. 
4 Abweichung yom § 18 Abs. 2 FGG. 
5 Wegen der ortl. Zustiindigkeit vgl. unten Kap. V. 
6 Nach badischem (§ 23) und hessischem (§ 26) Recht "Vollzug", vgl. GOEZE, FE., S. 77, 

nach oldenburgischem (§ 26) "Vollziehung". 
7 BEHREND, S.409. 
B Die Stellung der Fiirsorgeerziehungsbehorden zu den Eltern usw. ist unter dem Gesichts

punkt der Rangordnung zu betrachten: Kap. IV. 
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sind, ist fiirsorgerechtlich nicht vorgeschrieben. Bei bekenntnisangehongen Minder
jahrigen ist das Bekenntnis auch bei der Anstaltsunterbringung soweit moglich 
zu beriicksichtigen, d. h. soweit bekenntnisgleiche geeignete Anstalten erreichbar 
sind. Auch in der eigenen Familie kann die Fiirsorgeerziehung durchgefiihrt werden, 
wenn dadurch die Erreichung des Zweckes der Fiirsorgeerziehung nicht gefahrdet 
wird. Innerhalb der ersten drei Monate nach Ausfiihrbarkeit bedarf die Anordnung 
der Zustimmung des Vormundschaftsgerichts. Gegen die Verweigerung der Zu
stimmung steht der Fiirsorgeerziehungsbehorde die sofortige Beschwerde zu (§ 69 
Abs. 4 RJWG.). 

bb) Fiir die Entscheidung iiber die Auswahl des Erziehungstragers trifft das 
Reichsfiirsorgerecht abgesehen von der Vorschrift, daB bei der Unterbringung der 
Arzt mitwirken solI (§ 70 Abs. 2), keine besonderen Vorschriften. Eine Bevorzugung 
der Familienerziehung kann man darin erblicken, daB diese Art der Unterbringung 
im § 69 RJW G. an erster Stelle genannt ist 1. 

cc) Das Fiirsorgegesetzverfahren ist durch § 76 RJWG. auch strafrechtlich be
sonders geschiitzt. 

b) Aus dem LandesfUrsorgerecht sind die Bestimmungen iiber die Auswal).l der 
Erziehungsstelle und iiber die Aufsicht von Bedeutung. 

aa) Das Landesfiirsorgerecht hat die Bevorzugung der Familienerziehung zum 
Teil ausdriicklich vorgeschrieben: z. B. Hessen (Art. 26), Baden (§ 26), Oldenburg 
(§ 27). Letzten Endes kann die Entscheidung nur unter dem Gesichtspunkt ge
troffen werden, welche Erziehung gerade fUr den in Frage stehenden Minderjahrigen 
die geeignetste ist 2• Diese Entscheidung setzt allerdings eine besondere Kennt
nis des Minderjahrigen voraus. Deshalb widerspricht es nicht dem Reichsfiirsorge
recht, wenn die erste Unterbringung eines zur Fiirsorgeerziehung iiberwiesenen 
Minderjahrigen, auch wenn es sich um endgiiltige und nicht um die vorlaufige 
Fiirsorgeerziehung handelt, nur eine vorlaufige ist, deren Zweck es gerade ist, durch 
geeignete Beobachtung die Grundlage fiir die Entscheidung iiber die endgiiltige 
Unterbringung vorzubereiten3• Auch ein Wechsel in der Tragerschaft ist durch
aus moglich, wie iiberhaupt die gesamte Durchfiihrung der Fiirsorgeerziehung durch
aus in das pflichtgemaBe Ermessen der Fiirsorgeerziehungsbehorde gestellt ist4• 

bb) Nach § 62 RJWG. findet die Fiirsorgeerziehung unter offentlicher Aufsicht 
statt. Eine nahere Regelung der offentlichen Aufsicht trifft das RJWG. nicht. 
Da die Fiirsorgeerziehungsbehorde durch das Landesrecht bestimmt wird, ist die 
Regelung der Aufsicht dadurch von selbst Landessache geworden. 1m allgemeinen 
wird also die Regelung dieser Aufsicht davon abhangen, wer Fiirsorgeerziehungs
behorde ist. Wahrend in PreuBen die gesamten Aufgaben der Jugendhilfe zu Selbst
verwaltungsaufgaben erklart worden sind (§ 1 Pro AG.), ist fiir die Ausfiihrung der 
Fiirsorgeerziehung eine Ausnahme gemacht. Die Ausfiihrung der Fiirsorgeerziehung 
ist danach in PreuBen eine staatliche Angelegenheit, die den Tragern der Fiirsorge
erziehungsbehorden als Auftragsangelegenheit iiberwiesen ist. Deshalb ist auch im 
§ 24 AG. bestimmt, daB die Kommunalverbande als Trager der Fiirsorgeerziehung 
fiir die Ausfiihrung und fiir die Verwaltung ihrer Erziehungsanstalten Anweisungen 
zu erlassen haben, und daB diese Anweisungen der Genehmigung in bestimmter 
Hinsicht bediirfen. Die Aufsicht hat der Oberprasident und in hOherer Instanz 
der Minister fiir V olkswohlfahrt zu fiihren. Das bezieht sich aber lediglich auf die 

1 V gl. auch Begriindung S. 87. 
2 Vgl. Bayr. Vollz.Vorschr. zum RJWG. § 115 Abs.2. - HEss, S. 365. - SCHIEDER

MAIER, S. 328. 
I 3 Vgl. z. B. § 3 d. Meckl.-Schwerinschen AG. (dreimonatige Beobachtung fiirsorgerecht-
'lich vorgeschrieben). 
" 4 Vgl. auch Z. B. die eingehenden Vorschriften in der PreuB. Ausf.Anw. zum RJWG. V. 

29. '3. 24. VI, 3 ff. - ~OLLIGKEIT-BLUMENTHAL, S. 168. Zur padagogischen Seite der Fiir
Borgeerziehung vgl. die Ubersicht bei WENIGER, Erziehung, 2. Jahrg., Heft 5 u. 6. 
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Durehflihrung, wie § 62 RJWG. sagt, oder Ausflihrung, wie § 1 Pro AG. es nennt. 
Die dem Jugendamt iibertragene Auigabe der Antragstellung fallt in den Kreis 
der Selbstverwaltungsauigaben. Hiernaeh wiirde eine Anweisung der staatliehen 
Auisiehtsstelle, in einem bestimmten Falle ein Filrsorgeerziehungsantrag zu stellen, 
in PreuBen unzulassig sein. Soweit das Vormundsehaftsgerieht beteiligt ist, handelt 
es sieh um eine im Rahmen des FGG. sieh bewegende riehterliche Tatigkeit des 
Vormundschaftsriehters, der gegeniiber nur die gesetzlieh bestimmten Rechts
mittel und die allgemeine Dienstauisicht der Justizverwaltung in Frage kommen. 
Anders liegt die Sache, wenn das Vormundschaftsgericht selbst als Fiirsorgeerzie
hungsbehOrde bestimnit ist. In Baden ist naeh den §§ 22ff. der Badisehen AV. 
zum RJWG. Fiirsorgeerziehungsbehorde das Justizministerium, wahrend der Voll
zug der Fiirsorgeerziehung im einzelnen dem Vormundschaftsgericht obliegt. Die 
Fiirsorgeerziehungsbehorde regelt den Vollzug dureh allgemeine Richtlinien oder 
dureh Anordnung im Einzelfall. Damit fiihrt, abgesehen von der allgemeinen 
Dienstauisicht der Justizverwaltung, dar:; badisehe Justizministerium eine Sonder
auisicht iiber die badisehen Vormundschaftsgeriehte. 

4. Die Beendigung der fiirsorgerechtlichen Leistung fallt zusammen mit dem 
Ende der Fiirsorgebediirftigkeit. Diese tritt ein 

a) durch Vollendung des 21. Lebensjahres1. Ob dar:; Fiirsorgeerziehungsverfahren 
zu einem Erfolg gefiihrt hat oder nicht, ist dabei gleichgiiltig. Die Erziehung endigt 
mit dem 21. Lebensjahr. Eine Verlangerung kennt das Gesetz nieht 2• 

b) Die Beendigung der Fiirsorgebediirftigkeit tritt weiter ein, wenn infolge 
des Erziehungsverfahrens die Verwahrlosung oder die Gefahr der Verwahrlosung 
dauernd beseitigt ist, oder wenn - und hier tritt der subsidiare Charakter der 
Fiirsorgeerziehung ebenso wie gemaB § 60 der der Schutzauisicht deutlich zu
tage - die Erreichung des Zieles anderweit siehergestellt ist. Wahrend aber die 
Volljiihrigkeit das Fiirsorgeerziehungsverfahren ohne weiteres zum AbschluB bringt, 
ist flir die Beendigung des Verfahrens infolge Beseitigung der Fiirsorgebediirftig
keit eine formelle Vora,ussetzung erforderlich, die in dem Beschlusse einer urteils
fahigen Instanz besteht. Die Entseheidung iiber die Bcnennung dieser Instanz ist 
naeh ~ 72 Abs. 3 RJWG. dem Landesgesetz iiberlassen. Das Landesgesetz hat 
die Wahl zwischen dem Vormundsehaftsgericht und der Fiirsorgeerziehungs
behorde. Falls das Vormundschaftsgericht flir die Aufhebung flir zustandig er
klart ist, muB es vor der Entseheidung die Fiirsorgeerziehungsbehorde gutacht
Hch horen, die aueh gegen den AufhebungsbesehluB die sofortige Beschwerde mit 
aufschiebender Wirkung hat. Falls die Fiirsorgeerziehungsbehorde fiir zustandig 
erkliirt ist, ist reiehsfiirsorgerechtlich vorgeschrieben, daB der Antragsteller, wenn 
sein Antrag auf Aufhebung abgelehnt ist, binnen 2 Wochen die Entscheidung des 
Vormundschaftsgerichtes anruien kann, gegen dessen BeschluB dann die sofortige 
Beschwerde stattfindet. Das Aufhebungsverfahren kann von Amts wegen oder aUf 
Antrag eingeleitet werden. Antragsbereehtigt sind das J ugendamt, diejenigen Stellen, 
denen das Landesrecht die Befugnis, den Fiirsorgeerziehungsantrag zu stellen, ge
geben hat, die Fiirsorgeerziehungsbehorde selbst, der gesetzliche Vertreter und die 
Eltern. Der Minderjahrige selbst ist nicht antragsberechtigt3 . Die Auihebung kann 
aueh unter Widerrui erfolgen, der landesgesetzlieh zu regeln ist. 

Als fiir den AuihebungsbeschluB zustandige Behorde ist das Vormundschafts
gericht flir zustandig erklart in Bayern (Art. 37), Baden (Art. 39), Wiirttemberg 
(Art. 4 Ziff. III), Sachsen (§ 25), Hessen (Art. 32), den beiden Mecklenburg und 

1 Oder im FaIle der Volljahrigkeitserklarung mit dem 18. Lebensjahr. Vgl. FrCHTL, S.130. 
2 Eine Schutzaufsicht kann allerdings gem. § 12 Abs. 2 JGG. auch fiber das 21. Lebensjahr 

'hinausgehen. Vgl. auch § 58 Abs. 3 d. Entw. zum St,rGB., und hierzu VOSSEN in Zentr.Bl. 19, 
S.182. 

3 HESS, ,So 164. 
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Waldeck (§ 14), wahrend in PreuBen (§ 21) und in anderen Landern die Fiirsorge
erziehungsbehorde entscheidet. Del' Antrag auf Aufhebung kann VOl' Ablauf eines 
Jahres nach Beginn del' fUrsorgerechtlichen Leistung nicht gestellt werden. Nur 
das Jugendamt hat das Recht, auch VOl' Ablauf diesel' Frist den Antrag zu stellen. 
Falls ein Antrag abgewiesen ist, kann er VOl' dem Ablauf von 6 Monaten nicht er
neuert werden. Diese Bestimmung hindert abel' einen anderen Antragsberechtigten 
nicht, seinerseits einen Aufhebungsantrag zu stellen 1• 

c) Das Ende del' Fursorgeerziehung tritt auch ein, wenn eine ihl'er Voraus
setzungen wegfallt, namlich die Ausfiihrbarkeit. Nach § 73 RJWG. ist die vorzeitige 
Entlassung eines l\finderjahrigen unter bestimmten Voraussetzungen moglich. 

Vorzeitig ist eine Entlassung, wenn wedel' das 21. Lebensjahr vollendet ist, 
noch del' Zweck del' Fiirsorgeerziehung erreicht noch anderweit sichergestellt 
ist 2• Die Grunde fur die vorzeitige Entlassung mussen in del' Person des Minder
jahrigen liegen. Unausfuhrbarkeit liegt also nicht VOl' bei Uberfullung del' An
stalten und Mangel an geeigneten Familienpflegestellen. Eine weitere Voraus
setzung ist die, daB eine anderweitig gesetzlich geregelte Bewahrung des Minder
jahrigen sichergestellt ist. Die Gesetzgebung hieriiber ist noch unvolIkommen. 
Lediglich das Sachsische Wohlfahrtspflegegesetz (§ 27) hat fUr gewisse FaIle die 
Moglichkeit del' Durchfuhrung einer Verwahrung gesetzlich geregelt. Baden (§ 40) 
sagt allgemein, daB VOl' jeder Entlassung eines Zoglings fUr angemessenes Unter
kommen Sorge zu tragen ist. Hessen (Art. 33 Abs. 3) laBt die vorzeitige Entlassung 
nur zu, wenn die vom Jugendamt fUr die weitere Bewachung in Aussicht ge
nommene Anstalt odeI' Einrichtung vom Landesjugendamt fUr geeignet erklart 
worden ist 3. 

5. DaB die Fursorgeerziehung auf offentliche Kosten stattfindet, ist bei ihrem 
. Charakter als fUrsorgerechtliche MaBregel selbstverstandlich. Die Erwahnung im 
§ 62 bedeutet lediglich, daB die Hilfsbedurftigkeit im Sinne del' Fiirsorgepflicht 
mit del' Fursorgebedurftigkeit des § 63 RJWG. nichts gemein hat, d. h. daB die 
Fursorgeerziehung auch dem vermogenden Minderjahrigen gegenuber auf offent
liche Kosten durchgefuhrt wird. Es entspricht abel' auch hier nur dem Grund
gedanken del' fUrsorgerechtlichen Rangordnung, wenn im § 75 angeordnet wird, 
daB die Kosten del' Fursorgeerziehung zu erstatten sind. 

a) Erstattungspflichtig ist del' Minderjahrige selbst, soweit er pfandbares Ver
mogen besitzt. Del' Begriff des pfandbal'en Vermogens ergibt sich aus den ein
schlagigen Bestimmungen del' ZPO. §§ 803f£., aus den Bestimmungen uber die Pfan
dung des Arbeits- und Dienstlohnes (Verordnung uber Lohnpfandungen vom 25. 6. 
19 in del' Fassung vom 7. 1. 24 (RGBl. 25) und anderen Vorschriften, die 
ohne besondere fursorgerechtliche Bedeutung sind. 

b) Erstattungspflichtig sind weiter die den lVIinderjahrigen gegenuber auf Grund 
des burgerlichen Rechtes zum Unterhalt Verpflichteten. Auch hier gelten die ent
sprechenden Bestimmungen des BGB. Voraussetzung fUr die Erstattungspflicht 
ist, daB die Unterhaltungspflicht wahrend del' Dauer des Fiirsorgeerziehungsver
fahrens bestand. 

c) Del' Umfang del' Erstattungspflicht ist dadurch bestimmt, daB allgemeine 
Verwaltungskosten nicht ersetzt werden. Es werden lediglich die durch den Minder
jahrigen selbst entstandenen Fursorgekosten, insbesondere also fUr Unterkunft, 
Nahrung, Kleidung, Pflege und Krankenhilfe und die besonderen Verwaltungs
kosten, z. B. Transportkosten, erstattet4. 

1 Entscheidung des KG., Jahrb. 32, S. 76. 2 HESS, S. 166. 
3 1m Zusammenhang mit § 71 ist das durch § 70 Aba. 4 festgelegte besondere Antragsrecht 

von Bedeutung. 
4 Vgl. auch S. 112. 
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6. Neben der fiirsorgerechtlichen Fiirsorgeerziehung, die an den Tatbestand der 
Verwahrlosung oder der Verwahrlosungsgefahr gekniipft ist, gibt es noch eine 
andere Art der Fiirsorgeerziehung, bei der zu den fiirsorgerechtlichen Voraus
setzungen die weitere strafrechtliche Voraussetzung tritt, daB der Jugendliche eine 
mit Strafe bedrohte Handlung begangen hat. Die Voraussetzung, die Ausfiihrung 
und die Aufhebung richten sich im iibrigen nach den fiirsorgerechtlichen Bestim
mungen (§ 7 Abs.3 JGG.). Danach sind folgende wesentliche Abweichungen vor
handen: 

a) Die Frage der Antragsberechtigung ist ohne Bedeutung. 
b) Zustandig ist nicht das Vormundschaftsgericht, sondern das Jugendgerichtl. 
c) Die Vorschriften iiber die AnhOrung Beteiligter2 gelten nicht. 
d) Nicht die nach dem FGG. zulassigen Rechtsmittel kommen in Frage, son

dern die aus der StrPO. sich ergebenden3 . 

§ 15. Zusammenfallen von 'l'atbestanden. 
Drei Tatbestande der besonderen Fiirsorgebediirftigkeit bilden die Grundlage 

fiir die besprochenen fiirsorgerechtlichen Leistungen des Jugendamtes, des Landes
jugendamtes und der Fiirsorgeerziehungsbehorden. Diese Tatbestande sind mit 
Stichworten bezeichnet: Pflegekindschaft, uneheliche Geburt, Verwahrlosung. Schon 
mehrfach ist angedeutet, daB diese Tatbestande sich nicht gegenseitig ausschlieBen, 
sondern sich ganz oder zum Teil decken konnen. AuBerdem kann der Tatbestand 
der fiirsorgerechtlichen Hilfsbediirftigkeit mit Tatbestanden der Jugendhilfe zu-
sammenfallen. • 

Unter der Voraussetzung, daB der betreffende Minrlerjahrige sich im Bezirk 
des Jugendamtes befindet, sind folgende Moglichkeiten gegeben: 

l. Das Pflegekind kann unehelich sein und dadurch nicht nur der Pflegekinder
aufsicht unterstehen, sondern auch ein Miindel der Amtsvormundschaft sein (A). 

2. Das Pflegekind kann verwahrlosen und dadurch unter Schutzaufsicht oder 
in Fiirsorgeerziehung kommen. Ebenso 'wird jeder in Fiirsorgeerziehung befind
liche Minderjahrige, solange er das 14. Lebensjahr nicht vollendet hat, ein Pflege
kind im Sinne des RJWG. (B). 

3. Das Miindel der Amtsvormundschaft kann unter Schutzaufsicht oder in 
Fiirsorgeerziehung kommen (C). 

4. Das Pflegekind, das Miindel, das gefahrdete Kind kann ein hilfsbediirftiger 
Minderjahriger sein (D). 

A. 1. Das uneheliche Pflegekind, das zugleich Miindel der Amtsvormundschaft 
ist, steht, falls es im Bezirke des die Amtsvormundschaft fiihrenden Jugendamtes 
untergebracht ist, zu dem Jugendamt in einer doppelten Beziehung: Es untersteht 
der Pflegekinderaufsicht, und das Jugendamt hat ihm gegeniiber die Stellung des 
Vormundes4• Falls die Mutter des Kindes nicht mehr lebt, hat das Jugendamt das 
volle Personenfiirsorgerecht. In diesem FaIle sind die Befugnisse des Jugendamtes 
jnsofern einheitlich, als das Jugendamt als Amtsvormund die Unterbringung des 
Kindes in Pflege selbst vorzunehmen hat, d. h. daB die Auswahl, Genehmigung und 
BeaufsichtigunJ der Pflegestelle ihm sowohl als Vormund wie als Pflegekinder
behOrde zusteht. Das durch § 27 dem Jugendamt als PflegekinderbehOrde gege
bene Recht, bei Gefahr im Verzug das Pflegekind anderweit unterzubringen, ist 

1 Vgl. aber § 19 JGG., wonach Jugendrichter und Vormundschaftsrichter eine Person 
Bein Bollen. ' 

2 Die FE.Behorde ist hier iiberhaupt nicht beteiligt, sie hat nur durchzufiihren. EKG. v. 
1. 2. 24; Zentr.Bl. 16, S. 44; JFG. Bd. 1, S. 63. 

3 Vgl. auch d. strafrechtliche Schutzaufsicht nach § 7 JGG. 
4 AMMANN in Zentr.Bl. 16, S. 25: Ineinandergreifen von Pflegekinderaufsicht und Bernfs

vormundschaft. 
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dann ohne Bedeutung, da das Jugendamt als Inhaber auch der Personenfiir
sorge das viel weitergehende Recht hat, den Aufenthalt des Kindes und damit· 
auch die Pflegestelle iiberhaupt zu bestimmen, so daB, auch wenn Gefahr nicht irn 
Verzug ist, die Wegnahme des Kindes moglich ist. 

II. Falls die Mutter des Kindes noch lebt, sind die Rechte des Jugendamtes 
als Amtsvormundschaft in bezug auf die Unterbringung des Kindes in Pflege weit 
geringer; das Jugendamt hat dann insoweit nur die Rolle des Beistandes, es iiber
wacht und unterstiitzt die Mutter bei der Ausiibung des Personenfiirsorgerechtes. 
Die Auswahl der Pflegestelle hat also nicht das Jugendamt als Amtsvormundschaft, 
sondern die Mutter. Wohl aber hat das Jugendamt als Pflegekinderbehorde die Ge
nehmigung der Pflege auszusprechen, wobei es allerdings an die gemii..B § 22 RJWG. 
gegebenen Vorschriften gebunden ist. Sowohl zu I wie zu II gilt die Vorschrift 
des § 33 Abs. 3, wonach das Jugendamt als Amtsvormund auf das religiose Bekennt
nis oder die Weltanschauung des Miindels oder seiner Familie bei der Unterbringung 
Riicksicht zu nehmen hat. Soweit das Jugendamt als Amtsvormundschaft also die 
Unterbringung selbst durchfiihrt (Fall zu I», bringt diese Bestirnmung keinerlei 
Schwierigkeit mit sich. Falls aber die Unterbringung wie irn FaIle II), nicht durch 
das Jugendamt, sondern durch den Inhaber des Aufenthaltsbestimmungsrechtes 
erfolgt, kann die Bestimmung eine eigentliche Anwendung nicht finden. Sie kann 
dann nur den Sinn haben, daB der Amtsvormund auf die unterbringungsberechtigte 
Person im Sinne der bekenntnisgleichen oder weltanschauungsgleichen Unter
bringung hinwirkt. Riicksicht nehmen heillt in beiden Fallen nicht abhangig machen 
von der Bekenntnisgleichheit, sondern nur die Bedeutung der religiosen ·oder welt
anschaulichen Erziehung entsprechend beriicksichtigen 1. 

ID. Falls das Kind bei der Mutter selbst sich aufhalt und die Mutter irn Bezirke 
wohnt, sind die Rechtedes J ugendamtes als Pflegekinderbehorde groBer als die Rechte 
als Amtsvormund. In der letzteren Rolle ist das Jugendamt lediglich Beistand, in 
der ersteren aber Aufsichtsbehorde mit allen Rechten und Pflichten. 

FUr die FaIle II und III gilt gemeinschaftlich, daB das Jugendamt, falls es irn 
Wege der Pflegekinderaufsicht dem Inhaber des Personenfiirsorgerechtes gegeniiber 
die ibm erforderlich erscheinenden MaBnahmen nicht durchsetzen kann, durch einen 
Antrag an das Vormundschaftsgericht sich das Personenfiirsorgerecht oder wenig
stens das Aufenthaltsbestirnmungsrecht iibertragen lassen kann. Hierfiir miissen 
aber dann die Voraussetzungen des § 1666 BGB. yom Vormundschaftsgericht als 
gegeben angenommen werden. 

B. Wenn ein Pflegekind verwahrlost oder zu verwahrlosen droht, so muB das 
Jugendamt aus seiner Mitwirkungspflicht bei Schutzaufsicht und FUrsorgeerziehung 
die entsprechenden Antrage beirn Vormundschaftsgericht stellen. Soweit die Ver· 
wahrlosung auf ein Verschulden der Pflegeeltern zuriickzufiihren ist, wiirde eine 
Verwahrlosung eines Pflegekindes bedeuten, daB die Pflegekinderaufsicht nicht in 
der Weise durchgefiihrt ist, wie RJWG. es vorschreibt; denn es wiirde bedeuten, 
daB die Voraussetzungen fiir die Genehmigung, namlich die Geeignetheit dieser 
Pflegestelle fiir dieses Kind, nicht bestanden hat. In diesem FaIle hatte das Kind 
langst dadurch aus der Pflegestelle entfernt werden miissen, daB die Genehmigung 
zuriickgezogen worden ware. Dadurch ware fiir den Aufenthaltsbestirnmungs
berechtigten die Pflicht entstanden, das Kind anderweit unterzubringen. 

C. Die Erziehung des Miindels ist Sache der Mutter. Das Jugendamt hat 
insoweit nur die Stelle eines Beistandes. Es besteht deshalb durchaus die Moglich
keit, daB die Mutter bei der Erziehung versagt und die fiirsorgerechtlichen Voraus· 
setzungen fiir Schutzaufsicht oder FUrsorgeerziehung entstehen. In dem Verfahren 
vor dem Vormundschaftsgericht ist dann das Jugendamt gleichzeitig gesetzlicher 

1 tTher Bekenntnis und Weltanschauung siehe S.87, Anm. 1. 
Mutheslus, Fftrsorgerecht. 7 
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Vertreter und Antragsberechtigter. Bei der Durchfiihrung der Schutzaufsicht kann 
die Schutzaufsicht dem Jugendamt selbst iibertragen werden. Hierdurch wiirde 
seine Rechtsstellung dem Minderjahrigen wie der Mutter gegeniiber nicht beseitigt, 
aber auch nicht zu seinen Gunsten verandert. Auch fiir die Fiirsorgeerziehung 
bliebe das Jugendamt als Amtsvormundschaft gesetzlicher Vertreter. Seine Rechte 
waren dann durch § 70 Abs.3 RJWG. wie die Rechte jedes anderen gesetzlichen 
Vertreters auch entsprechend eingeschrankt. 

D. Zu den fiirsorgerechtlichen Tatbestanden des RJWG. kann noch hinzu
treten, daB das P£legekind, das Miindel oder das verwahrloste Kind gleichzeitig 
ein hilfsbediirftiger Minderjahriger ist. Es ist zu priifen, wie die fiirsorgerechtliche 
Leistung dadurch beeinfluBt wird l . 

I. Das PfIegekind ist hilfsbediirftig. Das Jugendamt genehmigt die Pflegestelle 
und fiihrt die Aufsicht zur Sicherung des Erziehungsanspruches des Kindes. Die 
Bezirksfiirsorgestelle hat dem Kinde den notwendigen Lebensbedarf zu verschaffen, 
worunter auch die Erziehung zu verstehen ist. Wo Bezirksfiirsorgestelle und Jugend
amt Iandesrechtlich organisch miteinander verbunden sind, braucht keine Schwierig
keit zu entstehen. Die Leistung des Organs ist als einheitliche fiirsorgerechtliche 
Leistung nach den gesetzlichen Bestimmungen durchzufiihren 2• W 0 indes diese Ver
bindung fehIt, ware fiirsorgerechtliche Leistung mit dem ZieIe, den Erziehungs
anspruch des Kindes zu sichern, von zwei verschiedenen Organen aus moglich. 
Soweit das Pflegekind in einer Familie untergebracht ist, ist deshalb durch § 28 
die Bestimmung getroffen, daB die gesamten Befugnisse des Pflegekinderschutzes 
in diesem FaIle der Bezirksfiirsorgestelle zustehen. Die Einheitlichkeit der fiirsorge
rechtlichen Leistung ist dadurch gesichert. Diese Bestimmung betrifft sowohl den 
Fall, daB die Bezirksfiirsorgestelle das Kind in ihrem eigenen ortlichen Bereich 
unterbringt, wie auch auBerhalb. Die Schwierigkeit liegt darin, daB durch diese 
Bestimmung im Bezirke des Jugendamtes sich Pflegekinder befinden konnen, 
denen gegeniiber das Jugendamt den Pflegekinderschutz nicht auszuiiben hat. 
Deshalb kann die nbertragung dieser Befugnisse von der Bezirksfiirsorgestelle 
auf das ortlich zustandige Jugendamt durch die zustandige Reichs- oder Landes
behorde angeordnet werden. 

Diese Bestimmung gilt indessen lediglich fiir die Unterbringung in Familienpflege. 
Das hilfsbediirftige Pflegekind in der Anstalt fallt unter § 29 RJWG. Danach ist 
im Regelfall die fiirsorgerechtliche Leistung in bezug auf die Pflegeerlaubnis aus
geschaltet, so daB die Bezirksfiirsorgestelle bei der Unterbringung des hilfsbediirfti
gen Minderjahrigen in eine Anstalt keinerlei Genehmigung von irgendeiner Seite be
darf. Die Aufsicht iiber die Anstalten und damit auch iiber die darin untergebrachten 
hilfsbediirftigen Pflegekinder fiihrt das Landesjugendamt. In bezug auf die Beurtei
lung der Erfiillung des Erziehungsanspruches eines in einer Anstalt untergebrachten 
hilfsbediirftigen Pflegekindes konnen also Meinungsverschiedenheiten zwischen 
Bezirksfiirsorgestelle und Landesjugendamt entstehen. 

II. Das Miindel ist hilfsbediirftig. 1m Rahmen der RFV. kommt dem Jugend
amt als Amtsvormundschaft keine andere Rolle als die des gesetzlichen Ver
treters zu. Bei der Unterbringung in Pflege wirkt es nicht mit, aber aus § 33 
Abs. 3 wird auch hier die Weisung an das Jugendamt als Amtsvormundschaft zu 
entnehmen sein, daB es bei der Bezirksfiirsorgestelle auf Beriicksichtigung des 
Bekenntnisses oder der Weltanschauung seines Miindels dringt. Antrags- und Be
schwerderecht steht dem Jugendamt als Amtsvormund selbstverstandlich zu, 
beispielsweise auch die nach § 20 Abs.4 RFV. moglichen Antrage auf Unterbrin
gung im Arbeitshaus gegen den Vater des Miindels. 

1 V gl. die Beteiligung der J ugendamter an der wirtschaftlichen Ffusorge ffu hillsbedfuftige 
Minderjahrige ND. VII, 29l. 

2 Vgl. KLUMKER, JA. U. hillsbedfuftige Minderjahrige Zentr.Bl. 19 S. 64. 
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ID. Das verwahrloste Kind oder das Kind, dessen Verwahrlosung droht, ist ein 
hillsbediirftiger Minderjiihriger. Hier entsteht die Frage, welche fiirsorgerechtliche 
Leistung: die Fiirsorgepflicht oder die Fiirsorgeerziehung, den Vorrang haben SOlll. 
Der Unterschied ist sowohl in bezug auf das Verfahren, als in bezug auf die rechtliche 
Stellung des Minderjiihrigen selbst, als auch in bezug auf die Kostenfrage von Wich
tigkeit. Das Verfahren der Fiirsorgepflicht ist auBerordentlich einfach. Die Fiir
sorgebehorde stellt das Vorhandensein der fiirsorgerechtlichen Voraussetzung fest 
und tritt mit der fiirsorgerechtlichen Leistung (Unterbringung, Pflegegeld, Kranken
hille usw.) ein. Die Kosten tragt der nach den Vorschriften tiber die fiirsorgerecht
liche Zustandigkeit in Frage kommende Fiirsorgeverband. 1m Fiirsorgeerziehungs
verfahren wird die fiirsorgerechtliche Voraussetzung nicht durch die Fiirsorge
behorde selbst, sondern durch das Vormundschaftsgericht festgestellt. Die Durch
fiihrung der MaBnahmen liegt der Fiirsorgeerziehungsbehorde ob. Die Kosten tragt 
der landesrechtlich bestimmte Kostentrager. Soweit dieser Kostentrager, wie z. B. 
in Sachsen, ebenfalls der nach den Vorschriften tiber die fiirsorgerechtliche Zu
stiindigkeit zu ermittelnde Fiirsorgeverband ist, ist dieser Unterschied natiirlich 
ohne Bedeutung. So weit aber, wie z. B. in PreuBen, derKostentrager der Provinzial
verband ist, der zustandige Fiirsorgeverband aber ein Bezirksfiirsorgeverband, ist 
fiir die Kostenfrage die Entscheidung, ob Fiirsorgepflicht oder Fiirsorgeerziehung 
eintreten soil, von groBer Bedeutung. § 55 RJWG. versucht zwischen Fiirsorge
pflicht und Fiirsorgeerziehung die Grenze zu ziehen2• 

1. Verwahrlosung ist immer eine Storung der korperlichen, geistigen oder sittlichen 
Entwicklung, wenn auch nicht jede solche Storung als Verwahrlosung zu be
zeichnen ist. § 10 RGr. bestimmt nun ausdrticklich, daB bei Storungen der 
korperlichen, geistigen oder sittlichen Entwicklung Minderjahriger die Hilfe der 
Fiirsorgepflicht so ausreichend zu bemessen ist, daB griindliche und dauernde Ab
·hille zu erwarten ist. Das MaB der fiirsorgerechtlichen Leistung ist also in allen 
Fallen der Verwahrlosung eines hillsbediirftigen Minderjahrigen besonders bestimmt. 
1st die Verwahrlosung aber eingetreten, d. h. hat die Storung der korperlichen, 
geistigen und sittlichen Entwicklung einen so hohen Grad erreicht, daB sie als 
Verwahrlosung im rechtlichen Sinne zu bezeichnen ist, dann spielt es keine Rolle, 
daB der in Frage kommende Minderjahrige hillsbedtirftig ist. Dann erftillt sein Zu
stand die Voraussetzungen des § 63 Abs. 1 Ziff. 2, und eine Abgrenzung zwischen 
Fiirsorgepflicht und Fiirsorgeerziehung ist nicht erforderlich. Inwieweit die 
Bezirksfiirsorgestelle, der die Durchfiihrung des § 10 Abs. 2 RGr.obliegt, durch 
anderweite Unterbringung des Hilfsbediirftigen oder durch sonstige MaBnahmen 
ihrerseits versucht, die eingetretene Verwahrlosung wieder zu beseitigen, ist 
keine fiirsorgerechtliche Frage im engeren Sinne. Denn dieser Moglichkeit der 
Bezirksfiirsorgestelle steht die fiirsorgerechtliche Pflicht des .Jugendamtes gegen
tiber, gemaB § 63 RJWG. einen Fiirsorgeerziehungsantrag zu stellen und da
mit, falls der Antrag Erfolg hat, an die Stelle der fiirsorgerechtlichen Leistung 
der Fiirsorgepflicht die ftirsorgerechtliche Leistung der Fiirsorgeerziehung zu 
setzen. 

2. Das Problem beschrankt sich also auf den Fall des hillsbediirftigen Minder
jahrigen, dessen Verwahrlosung droht3• 1st zur Verhtitung dieser Verwahrlosung 
Fiirsorgepflicht oder Fiirsorgeerziehung einzusetzen ~ 1m § 55 heiBt es, daB, 
sofern zur Verhtitung der Verwahrlosung eines hillsbedtirftigen Minderjahrigen 
besondere Aufwendungen durch Entfernung aus seiner bisherigen Umgebung er
forderlich sind, nicht die Fiirsorgepflicht - obwohl es sich urn einen hillsbediirftigen 
Minderjahrigen handelt - sondern die Fiirsorgeerziehung - weil es sich um einen 
verwahrlosenden Minderjahrigen handelt - in Frage kommt. Entscheidend ist 
also folgendes: 

1 ND. VII, S. 219. 2 VgI. § 3 Satz 2 RGr. 3 VgI. HARTMANN, Zentr.BI. 18 S.17. 
7* 
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a) Zur Verhiitung der Verwahrlosung muB die Entfernung des Minderjahrigen 
aus seiner bisherigen Umgebung erforderlich sein. Falls sie nicht erforderlich ist, 
verbleibt es bei der Fiirsorgepflicht. Die Entfernung in diesem Sinne spielt auch fiir 
den Fall der Fiirsorgeerziehung nach § 63 Ziff. 1 die entscheidende Rolle!. 

b) Falls die Entfernung zur Verhiitung der Verwahrlosung erforderlich ist, 
ohne daB besondere Kosten durch die Entfernung entstehen, verbleibt es gleichfalls 
bei der Fiirsorgepflicht. 

c) Das entscheidende Merkmal sind demnach die besonderen Kosten. Durch 
die Entfernung eines Minderjahrigen aus seiner bisherigen Umgebung werden im 
aIlgemeinen immer Kosten entstehen, so daB diese Kosten nicht als besondere 
anzusehen sind. Der Gedanke ist offenbar del', daB es sich um Aufwendungen 
handeln solI, zu denen an sich der Fiirsorgever band gemaB den V orschriften der 
RFV. nicht verpflichtet ware. Da indes das MaB del' Verpflichtung im FaIle der 
Starung del' karperlichen, geistigen odeI' sittlichen Entwicklung fiir den Fiirsorge
verb and gemaB § 10 Abs. 2 besonders hoch gestellt ist, werden besondere Auf
wendungen nul' in Ausnahmefallen gegeben sein. Wann solche Ausnahmefalle vor
liegen, laBt sich durch allgemeine Merkmale kaum bestimmen. Ein Merkmal aber 
ergibt sich aus folgender Uberlegung: 

Del' Hauptunterschied z.vischen Fiirsorgepflicht und Fiirsorgeerziehung ist, 
daB die rechtliche Stellung del' Erziehungsberechtigten verschieden ist. Die Ein
schrankung durch die Fiirsorgeerziehung ist bei weitem graBer als durch die Fiir
sorgepflicht. Wo also die Verwahrlosungsgefahr fiir den hilfsbediirftigen Minder
jahrigen dadurch begriindet ist, daB die Erziehungsberechtigten in besonderem 
MaBe erziehungsunfahig sind, muB es dem Sinne des Fiirsorgerechtes, jedem ein
zelnen Fiirsorgebediirftigen gegeniiber diejenige fiirsorgerechtliche Leistung ein
zusetzen, durch die das Ziel des Fiirsorgerechtes am zweckmaBigsten erreicht wird, 
entsprechen, daB in einem solchen FaIle die Fiirsorgeerziehung und nicht die Fiir
sorgepflicht einzutreten hat; denn das MaB del' Fiirsorgepflicht miiBte in einem 
solchen FaIle dahin ausgedehnt werden, daB die BezirksfiirsorgesteIle aIle Vorkeh
rungen trifft, um den EinfluB del' Erziehungsberechtigten auf den hilfsbediirftigen 
Minderjahrigen auszuschalten. Solche MaBnahmen, die auf eine besondere Uber
wachung des hil£sbediirftigen Minderjahrigen hinauslaufen wiirden, sind aber nicht 
Inhalt del' fiirsorgerechtlichen Leistung, sondern gerade fiir solche Fane ist die 
besonders geartete fiirsorgerechtliche Leistung der Fiirsorgeerziehung vorgesehen. 
Danach wiirde die Wahl zwischen Fiirsorgepflicht und Fiirsorgeerziehung sinn
gemaB davon abhangen, wie die Erziehungsberechtigten sich gegeniiber der Er
ziehung des hilfsbediirftigen Minderjahrigen verhalten 2. 

II. Die fiirsorgerechtliche Vorsorge. 

§ 16. 
Die Schilderung der fiirsorgerechtlichen Aufgaben im 2. Kapitel solIte lediglich 

einen Gesamtiiberblick geben. 1m Eingang des 3. Kapitels ist die grundlegende 
Unterscheidung zwischen fiirsorgerechtlicher Leistung und fiirsorgerechtlicher Vor
sorge gemacht. Die Notwendigkeit dieser Unterscheidung ergibt sich aus ver
schiedenen Griinden. Bei der Aufgabenverteilung wird landesrechtlich haufig del' 
Unterschied zwischen Leistung und V orsorge zugrunde gelegt; die fiirsorgerecht-

1 Siehe S. 89. 
2 Vgl. z. B. BAE. 65 S. 200; OLG. Stuttgart v. 12.9.26, JFG. Bd. 4 S. 100; OLG. Miinchen 

v. 21. 10.26 a. a. O. S. 105. 
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liehe Zustandigkeit als Lastenverteilung bezieht sieh lediglieh auf die Leistung; 
die fiirsorgereehtliehe Rangordnung erfahrt versehiedene reehtliehe Ausgestaltung 
bei der Leistung und bei der Vorsorge, endlieh ist aueh die Stellung der freien 
Wohlfahrtspflege zur Vorsorge und zur Leistung, wie im Kapitel VII zu erortern 
ist, verschieden. 

Wahrend die fiirsorgerechtliche Leistung die Konkretisierung des gesamten 
Fiirsorgerechts gegeniiber dem einzelnen Hilfsbediirftigen und grundsatzlich die 
individuelle, auf den Einzelfall abgestellte Tatigkeit des Organs darstellt, umfaBt 
die fiirsorgereehtliche V orsorge aIle MaBnahmen allgemeiner und besonderer N atur, 
dureh die der Sinn der fiirsorgerechtlichen Leistung erst erfiillbar wird. Es handelt 
sich also bei der fiirsorgerechtliehen Vorsorge um eine Tatigkeit, die die sinnvolle 
fiirsorgerechtliche Leistung vorbereitet, stiitzt und fordert. Die fiirsorgereehtliche 
Vorsorge ist ebenso eine fiirsorgerechtliehe Verpflichtung wie die fiirsorgerecht
liehe Leistung. Die fiirsorgereehtlichen Aufgaben sind nicht allein dadurch zu 
erfiillen, daB die fiirsorgerechtliche Leistung im Einzelfalle durchgefiihrt wird. Das 
wird die Darstellung, die sich auf die Fiirsorgepflicht (A) und auf die Jugendhilfe 
(B) bezieht, erkennen lassen. 

A. Fiirsorgepflicht. 

In der RFV.l sind eine Reihe von V orsorgeaufgaben gesetzlich besonders genannt. 
1. Nach § 6 Ziff.3 sind Richtsatze und Einkommenssatze festzulegen. Diese 

Aufgabe ist erst seit der Novelle vom 8.6.26 zu einer Aufgabe der fiirsorgerecht
lichen V orsorge geworden. Bei der Bedeutung, die die Richtsatze fiir die Bemessung 
des notwendigen Lebensbedarfes, fiir das MaB der Fiirsorge und damit fiir die 
finanzielle Belastung der Fiirsorgeverbande haben, wird die Wichtigkeit dieser 
fiirsorgereehtliehen V orsorge ohne weiteres klar. 

II. DaB die Fiirsorge fiir Schwerbesehadigte und Sehwererwerbsbeschrankte 
dureh Arbeitbesehaffung eine Aufgabe ist, die ohne eingehende Vorsorge nicht ge
lost werden kann, ist besonders einleuchtend. Dies gilt fiir die gesamteArbeitsfiirsorge 
iiberhaupt. 

III. Die Vorschriften iiber die soziale Kriegsbeschadigten- und Kriegshinter
bliebenenfiirsorge lassen an mehreren Stellen erkennen, daB die fiirsorgerechtliche 
Leistung gegeniiber dem einzelnen Fall, nicht die einzige Aufgabe der sozialen 
Fiirsorge ist, sondern daB dariiber hinaus die Vorsorge in groBtem Umfange geiibt 
werden muB. 

IV. N ach § 4 RGr. solI die Fiirsorge auch Einrichtungen fUr Hilfsbediirftige fordern 
wenn sie die Einzelfiirsorge entlasten, sparsam wirtschaften und die offentlichen 
Mittel zweckentsprechend verwenden. In der Kleinrentnerfiirsorge war zum ersten
mal dieser Vorsorgeaufgabe besonders gedacht 2• 

V. Uber die einzeln genannten FaIle hinaus ergibt sich als allgemeine fiirsorge
rechtliche Vorsorge eine Fiille von MaBnahmen, die im einzelnen nicht geschildert 
werden konnen. Sie gehen darauf hinaus, die Beschaffung des notwendigen Lebens
bedarfes moglichst sinnvoll zu gestalten. Das kann in der verschiedensten Art und 
Weise geschehen. Was den Lebensunterhalt betrifft, so kann durch besondere Ein
richtungen fiirNaturalfiirsorge inbezug aufNahrung undKleidung die fiirsorgerecht
liehe Leistung besonders wirkungsvoll gemacht werden. Die Verpflichtung zur Ge
wahrung der Pflege kann durch besondere Einriehtungen gefordert werden. Auf die 
durch Verpflichtung zur Krankenhilfe notig werdende Einriehtung einer organi
siertenKrankenfiirsorge ist schon oben hingewiesen worden3 • Die sinnvolle Durch-

1 Vgl. allch § 7 d. V. n. SOZ. Kriegsbesch.Fiirsorge (§ 34 RFV.). 
2 Vgl. Richtlinien fiir dieKleinrentnerfiirsorge VOID 9.5.23, RGEI. I S.289 Zll § 3 Ziff.5. 
3 Vgl. allch § 363a, RVG. llnd § 30 RGr. 
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fiihrung der W ochenfiirsorge kann zur Einrichtung von Schwangeren- und Wochne
rinnenheimen fiihren. Die Verpflichtung bei Minderjahrigen fiir Erziehung und Er
werbsbefahigung zu sorgen, macht die Einrichtung von Erziehungsanstalten, sowie 
die Auswahl von Erziehungsfamilien notig. Die Aufgabe, dem einzelnen Blin
den, Taubstummen und KrUppel Erwerbsbefahigung zu gewahren, ist iiberhaupt 
nur losbar, wenn die fiirsorgerechtliche Vorsorge vorangegangen ist. 

VI. Einzelne Lander haben iiber die fiirsorgerechtliche Vorsorge besondere 
Bestimmungen getroffen 1. -

B. Jugendhilfe. 
Auch im RJWG. nennt die Gesetzgebung einige besondere FaIle der Vorsorge: 
I. 1m § 3 RJWG. sind sowohl fiirsorgerechtliche Leistungen als fiirsorge

rechtliche Vorsorge genannt. Die Vorsorgeaufgaben sind vor allen Dingen die Mit
wirkungsaufgaben der Ziff. 6 und 8, die ihre nahere Bestimmung durch landesrecht
liche Vorschriften erhalten. Die Mitwirkung bei der Fiirsorge fiir Kriegerwaisen und 
Kinder von Kriegsbeschadigten bezieht sich sowohl auf die fiirsorgerechtlichen 
Einzelleistungen wie auf die fiirsorgerechtliche Vorsorge. 

II. Ausgesprochene Vorsorgeaufgaben finden sich im § 4 RJWG., die natiir
lich nur dann zur fiirsorgerechtlichen Vorsorge gehoren, wenn eine landesrechtliche 
Verpflichtung gegeben ist. Abgesehen von der besonderen Natur dieser Bestimmun
gen, die einen fiirsorgerechtlichen Vorrang der freien Wohlfahrtspflege vor der 
offentlichen Fiirsorge bestimmen, handelt es sich hier um typische Aufgaben der 
Vorsorge, ohne die eine sinnvolle Durchfiihrung der fiirsorgerechtlichen Leistung 
nicht denkbar ist. 

III. Die vom RJWG. den Landesjugendamtern auferlegten Aufgaben, die 
erst durch das Landesfiirsorgerecht zu Pflichtaufgaben geworden sind, sind fast 
ausschlieBlich Aufgaben der fiirsorgerechtlichen Vorsorge, insbesondere die im 
§ 13 Ziff. 1-7 genannten. 

Auch die Aufgabe des Jugendamtes, eine planmaBige Beratung der Vormiinder 
durchzufiihren, ist keine fiirsorgerechtliche Leistung, sondern eine fiirsorgerecht
liche Vorsorge. 

IV. Abgesehen von diesen gesetzlich genannten Fallen ergibt sich, wie bei der 
Fiirsorgepflicht, noch in mehreren Fallen die fiirsorgerechtliche Vorsorge indirekt. 
Zwei Sonderfalle seien genannt: 

1. Die sinnvolle Durchfiihrung des Pflegekinderschutzes darf sich nicht darin 
erschopfen, Pflegestellen zu priifen, fiir die die Genehmigung erbeten wird, vielmehr 
muB umgekehrt allen denjenigen, die Kinder unterbringen, die Moglichkeit gegeben 
werden, durch das Jugendamt gute Pflegestellen nachgewiesen zu bekommen. 
Der Pflegestellennachweis ist also keine freiwillige Leistung des Jugendamtes, 
sondern eine Pflichtleistung im Rahmen der fiirsorgerechtlichen VI)rsorge. Aus diesem 
Gedanken heraus erklart sich auch die Bestimmung im Art. 24 Abs. 2 des Bayeri
schen Jugendamtsgesetzes, daB das Jugendamt die private Pflegestellenvermittlung 
verbieten kann und daB die gewerbsmaBige Vermittlung iiberhaupt verboten ist. 
Diese Bestimmungen sind nur verstandlich, wenn die Verpflichtung des Jugend
amtes, einen Pflegestellennachweis einzurichten, anerkannt ist. 

2. Nach § 63 RJWG. ist Fiirsorgeerziehung in Familien oder in Anstalten durch
zufiihren. Das erfordert planmaBiges Sammeln von geeigneten 2 Familien und die 
Sorge dafiir, daB ausreichend Anstaltsplatze vorhanden sind. Auch das gebOrt zu 
den Aufgaben der fiirsorgerechtlichen Vorsorge. 

1 Nach § 6 Abs.2 des sachsischen WohHahrtspflegegesetzes hat der Landesfiirsorgeverband 
dafiir zu sorgen, daB fiir gewisse Gruppen Fiirsorgebediirftiger ausreichend offentliche und 
private Anstalten zur Verfiigung stehen. Diesem § 6 entsprechende Bestimmungen haben mehrere 
Lander. Vgl. auch § 77 sachs. AV. zum WPflG. - Auch § 9 Ziff. 3 des Lippe-Detmoldischen AG. 

2 VgI. §27 Oldenb. AG. RJWG. 
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V. Wenn man bei der Betrachtung der fiirsorgerechtlichen Vorsorge des Jugend
amtes seine sonstigen Befugnisse hinzunimmt1 , ergibt sich die wichtige Tatsache, daB 
fUr das Jugendamt nicht die fiirsorgerechtliche Leistung, sondern die fiirsorgerecht
liche V orsorge die entscheidende Tatigkeit ist. Nicht der Fiirsorgeerziehungsantrag 
ist die eigentliche sinnvolle ErfUllung seiner Aufgaben, sondern vielmehr die Vor
sorge, die dahin zielt, daB die fiirsorgerechtliche Leistung der Fiirsorgeerziehung gar 
nicht erst zur Entstehung kommt. Besonders klar wird der Unterschied zwischen 
fiirsorgerechtlicher Leistung und fiirsorgerechtlicher V orsorge an der Bestimmung 
des § 60 Abs. 3. Danach kann die Schutzaufsicht auch ohne gerichtliche Anord
nung ausgeiibt werden. Hier liegt keine fiirsorgerechtliche Leistung in dem hier be
sprochenen Sinn vor, wohl aber eine fiirsorgerechtliche V orsorge, die gerade dazu 
bestimmt ist, die eigentliche fUrsorgerechtliche Leistung zu verhindern 2• 

III. Die freiwilligen Fiirsorgeaufgaben. 
§ 17. 

Die sonstigen Fiirsorgeaufgaben, die nicht fiirsorgerechtlicher Natur sind, d. h. 
die nicht auf Grund einer fiirsorgerechtlichen Verpflichtung durchgefiihrt werden, 
die sog. freiwilligen Aufgaben, entziehen sich einer Darstellung im Fiirsorgerech t. 
Ihre Darstellung gehOrt in eine Ubersicht der W ohlfahrtspflege. 

Fiirsorgerechtliche Bedeutung haben sie nur in folgenden Fallen: 
A. 1m Zusammenhang mit der Vorsorge sind sie erwahnt in § 5 Abs. 4, wonach 

die Fiirsorgestellen fUr ihren Bereich Mittelpunkt der offentlichen W ohlfahrtspflege 
sein sollen. Offentliche W ohlfahrtspflege im Sinne dieser Bestimmung umfaBt 
sowohl die fiirsorgerechtliche Leistung wie die fiirsorgerechtliche V orsorge, wie auch 
die freiwilligen Aufgaben des Organs3 • DaB die Zusammenarbeit zwischen offent
licher und freier Wohlfahrtspflege sich auf die Gesamtaufgaben bezieht, ergibt sich 
aus Kapitel VII. Die nach § 6 RJWG. verlangte PlanmaBigkeit des Ineinander
greifens allerOrgane undEinrichtungen bezieht sich ebenfalls auf samtlicheAufgaben 
ohne Riicksicht darauf, ob es sich um Pflicht- oder freiwillige Aufgaben handelt. 

E. Auch die freiwillige Einzelleistung ist im Fiirsorgerecht erwahnt. Nach § 3 
der RGr. kann die Fiirsorge auch vorbeugend eingreifen. Diese sog. vorbeugende 
Fiirsorge ist eine freiwillige Leistung, zu der weder im Rahmen der fiirsorgerechtlichen 
Leistung, noch im Rahmen der fiirsorgerechtlichen V orsorge eine Verpflichtung 
besteht. Endlich konnen gemaB § 35 die Fiirsorgeverbande, soweit ihnen nicht 
landesrechtliche Vorschriften dies ausdriicklich verbieten, dem Hilfsbediirftigen 
iiber Art und MaB der reichs- oder landesfiirsorgerechtlichen Leistung hinaus 
Hilfe gewahren. 

C. Durch die freiwilligen Aufgaben wird keine fiirsorgerechtliche Zustandigkeit 
begriindet, also auch kein fiirsorgerechtlicher Kostenersatz ermoglicht 4 • Auch findet 
die fiirsorgerechtliche Rangordnung keine Anwendung. Inwieweit die allgemeinen 
Grundsatze der Rangordnung durch die Ausdehnung der freiwilligen Aufgaben er
schiittert werden, ist eine Frage, die nicht fiirsorgerechtlicher, sondern wohlfahrts
politischer, sogar staatspolitischer Natur ist. 

1 S. 84. 
2 Vgl. auch § 26 Sachs. WPflGes. Hierzu ND. VIII, S.21; GOEZE, FE. S. 43. Freiwillige 

Fiirsorgeerziehung auchinHamburg (§25) undLiibeck (§23). S. a. HARTMANN, Zentr.B1.l8 S.150. 
3 Vgl. Volkswohlfahrt 1927, S. 757. 
4 Die Entscheidung BA. Bd. 64 S. 1 betr. nicht den hier erwahnten Fall, daB ein Fiirsorge

verband freiwillig iiber das MaB der reichs- oder landesfiirsorgerechtlichen Grundsatze hinaus
gegangen ist, sondern nur die Frage, ob durch landesfiirsorgerechtliche Bestimmung Ersatz
anspriiche auch gegeniiber auswartigen Fiirsorgeverbanden begriindet wird. Diese Frage wird 
bejaht fiir den Fall, daB die landesfiirsorgerechtlichen Grundsatze sich im Rahmen der reichs
fiirsorgerechtlichen Grundsatze halten. 
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Viertes Kapitel. 

Die fiirsorgerechtliche Rangordnnng. 
Die fiirsorgerechtliche Rangordnung umfaBt eine Gruppe von Rechtsnormen 

innerhalb des Fiirsorgerechts, durch die die Reihenfolge der Trager untereinander, 
falls gegeniiber der Fiirsorgebediirftigkeit mehrere Hilfstrager bestimmt sind, und 
die rechtlichen Beziehungen dieser Trager zu dem fiirsorgerechtlichen Trager ge
regelt werden, namentlich also die Beziehungen zur Familie und zur Sozialversiche
rung. Die entsprechenden Beziehungen zur freien W ohlfahrtspflege werden im 
Kapitel VII besprochen. Die fiirsorgerechtliche Rangordnung bezieht sich auf 
die Rangordnung der gesetzlichen Fiirsorgepflichten. Um fiirsorgerechtliche Vor
schriften handelt es sich deshalb, weil durch die Rangordnung ein Hauptgrund
satz des Fiirsorgerechts 1 festgelegt ist, die sog. Subsidiaritat, d. h. daB die fUr· 
sorgerechtliche Hilfe allen anderen Fiirsorgepflichten nachsteht und neben aIle 
andern Hilfspflichten treten kann. 

Die Rangordnung ist fiir die fiirsorgerechtliche Leistung (§ 18) und fiir die fiir
sorgerechtliche Vorsorge (§ 19) getrennt zu behandeln. 

§ 18. Die Rangordnung fUr die fiirsorgerechtliche Leistung. 

A. Grundsatzlicbes. 
Die Erwagungen, auf denen die fiirsorgerechtliche Rangordnung beruht, sind 

finanzpolitischer Art: Es entspricht dem Gebot rationeller offentlicher Verwaltung 
und Wirtschaft, daB offentliche Mittel fiir den gleichen Zweck nur emmal verwendet 
werden. Sie sind aber auch sozialpadagogischer Art: Es solI vermieden werden, 
daB der einzelne Fiirsorgebediirftige an mehreren Stellen zugleich Hilfe empfangt. 
Denn das schadigt seinen Selbsterhaltungstrieb, den Trieb zur Selbsthilfe. 

Diese Erwagungen fiihren aber nur dazu, iiberhaupt eine Reihenfolge einzu
mhren, ohne Gesichtspunkte fiir die Reihenfolge selbst zu geben, die ihrerseits 
auch nach finanzpolitischen und sozialpadagogischen V"berlegungen festgelegt wird: 
Es entspricht dem Gebote rationeller Finanzwirtschaft, daB offentliche Mittel, die 
aus den Einkommen der Steuerzahler stammen, nur da verwandt werden, wo die 
privaten Mittel der Beteiligten nicht ausreichen2• Da diese privaten Mittel durch 
private Arbeit oder privates Vermogen beschafft werden, ist die Reihenfolge fiir 
den Selbsthilfetrieb von entscheidender Bedeutung. Es miissen also grundsatzlich 
aIle privatrechtlichen Fiirsorgepflichten den offentlichen Fiirsorgepflichten voraus
gehen. 

Da aber offentlichrechtliche Fiirsorgeeinrichtungen in groBerer Zahl vorhanden 
sind, muB fiir die offentlichen Einrichtungen eine Sonderreihenfolge festgesetzt 
werden, fiir die folgende Gedanken maBgebend sind: Diejenige offentliche Ein
richtung wird an erster Stelle stehen, die verhaltnismaBig die geringsten Steuer
mittel verbraucht: die offentliche Einrichtung also, die wesentlich auf der finan
ziellen und verwaltungsmaBigenBeteiligung der Betroffenen beruht, und infolgedessen 
auch den Gedanken der Selbsthilfe verkorpert. Daraus wiirde sich folgende Reihen
folge ergeben: 

Private Pflicht - offentliche Pflicht, bei der die Selbsthilfe der Betroffenen be
teiligt ist - offentliche Pflicht des Staates, der Gemeinde, des dafiir eingesetzten 
Verbandes. 

1 Es gibt auch eine versorgungsrechtliche Rangordnung (vgl. § 45 Aba. 2; 63, 64 RVG.), 
die indes hier nicht zu behandeln ist. 

2 Vgl. hierzu § 1614 Abs. 1 BGB. 
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Die Reihemolge wiirde demnach fiir das heutige Recht sein: 
Private Unterhaltspflicht bzw. Erziehungspflicht, Sozialversicherung - die nur 

fiir die Unterhaltspflicht in Betracht kommt-, fiirsorgerechtliche Leistung. 
Indessen. werden die bisher beschriebenen Erwagungen von anderen Gedanken

gangeu durchkreuzt. 
1. Die Wirkung dieser Rangordnung, namentlich der Subsidiaritat der offentlichen 

Fiirsorge, ist die, daB ein Hilfstrager, je spater er in der Rangordnung gesetzt ist, 
desto schwerer in Anspruch genommen werden kann. Die fiirsorgerechtliche Sub
sidiaritat bedeutet also die moglichste Erschwerung der Inanspruchnahme der Fiir
sorge. Darauf deutet auch der sozialpadagogische Gedanke in der Rangordnung hin. 
Die Verweisung auf die Selbsthilfe ist aber immer dann ohne Sinn, wenn die Fiir
sorgebedUrftigkeit auf einer Ursache beruht, die der Einzelne mit seinen Mitteln und 
Kraften nicht beseitigen kann. Wenn die Fiirsorgebediirftigkeit auBerdem eine 
besondere Gefahrdung fiir ihn oder fiir die Gesamtheit enthalt: Krankheit, Wochen
bett, Verwahrlosung des Kindes, bedeutet Erschwerung der Inanspruchnahme zu
gleich Verstarkung der Gefahr1• Die Losung kann nur darin liegen, daB in bezug 
auf die Hilfeleistung fiir diese besonderen Notfalle die oben grundsatzlich angegebene 
Rangordnung durchbrochen wird. 

2. Offentliche PflichterfiiUung ist gesicherter als private. Sie ist grundsatzlich 
nicht von der Leistungsfahigkeit abhangig, wahrend es gerade das Besondere der 
privaten Leistung ist, daB diese Abhangigkeit besteht - unterhaltsverpflichtet ist 
nur, wer leistungsfahig ist; die private Erziehungspflicht der Eltern ist in ihrer Wir
kung abhangig von deren erziehlicher Leistungsfahigkeit. Deshalb liegt in der oben 
dargesteUten Reihenfolge eine Unsicherheit fiir den Fiirsorgebediirftigen. Diese 
Unsicherheit kann dadurch beseitigt werden, daB die Lasten der privaten Pflicht 
anders verteilt werden, daB statt der einmaligen groBen Leistung bei dem Eintritt 
des Notfalles kleinere Leistungen auf langere Zeit verteilt werden, daB also das 
Prinzip der Versicherung angewandt wird. Wo die Abhilfe des Notstandes nun 
ebenso im eigenen wie im allgemeinen Interesse erforderlich ist, wird das Prinzip 
der Zwangsversicherung eingefiihrt. Diese offentliche Pflicht muB dann der privat
rechtlichen Einzelpflicht vorangehen; denn die Leistung der Zwangsversicherung 
ist gewissermaBen die Zusammenfassung der vorangegangenen haufig wiederholten 
Einzelpflichterfiillungen. Auch diese Erwagung ergibt fiir die betreffenden Einzel
falle eine Umstellung der Reihenfolge. 

Hieraus erheUt, daB, wenn alle diese Erwagungen beriicksichtigt werden, eine 
Reihenfolge aufzustellen ist, in der fiir jede einzelne fiirsorgerechtliche Leistung die 
Reihenfolge der Pflichten 2 festgesetzt wird. Die Gesamtheit dieser Bestimmungen 
ist die fiirsorgerechtliche Rangordnung. 

Aber die FeststeUung der Reihenfolge geniigt allein nicht. Es kann im einzelnen 
Fall eine Nichteinhaltung der Reihenfolge eintreten, weil der im Rang vorangehende 
Trager seine Pflichten nicht erfiillt hat (Rangverschiebung). Die aus der Rang
verschiebung zwischen den Tragern sich ergebenden Pflichten gehoren ebenfalls 
zu der Gruppe von Vorschriften, die hier zu besprechen sind. 

Es kann sich weiter der Fall ereignen, daB der im Rang vorhergehende Trager 
nicht in der Lage ist, durch seine Pflichtleistung dem Notstande volle Abhilfe zu 
schaffen. Es ist dann eine Erganzung wieder nach der Rangordnung erforderlich. 
Wenn z. B. das Krankengeld der Krankenkassen nicht ausreicht, den Lebens
unterhalt fiir den Erkrankten voU zu decken, so tritt beziiglich der Erganzung 
die privatrechtliche Unterhaltspflicht vor die offentliche Fiirsorgepflicht. 

1 Vgl. die Seite 59, Anm.2 genannte Literatur iiber die nachteiIige Wirkung der Rang
ordnung fiir die Bekampfung der Tuberkulose_ 

a Art. 33 biB 35 der Wiirttemberg. AV. zur RFV. gehoren nicht hierher, weil keine Rang
ordnung von Pflichten festgesetzt ist; es handelt sich um einen Sonderfall der ungerechtfer
tigten Bereicherung. Vgl. z. B. GRl.FFNER-SIMM, S. 329 ff. 
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Nicht zur Frage der fiirsorgerechtlichen Rangordnung gehoren 
a) die Reihenfolge zwischen Tragern der Fiirsorgepflicht: die sog. fiirsorgerecht

liche Zustandigkeit. Die endgiiltige Fiirsorgepflicht ist insoweit keine fiirsorge
rechtliche Leistung, sondern bezieht sich lediglich auf die Kostenverteilung 1 . 

b) die Regelung des Falles, daB auf einen Tatbestand der Fiirsorgebediirftigkeit 
mehrere fiirsorgerechtliche Leistungen zusammenfallen 2. Das gehort zum internen 
Recht der fiirsorgerechtlichen Leistung (materielles Recht). 

Von der Rangverschiebung, die durch ein Nichtfunktionieren der Rangordnung 
im einzelnen FaIle eintritt, ist die Ranganderung zu unterscheiden. Eine Rang
anderung kann nur durch Gesetz stattfinden. Jede gesetzliche Rangordnung ist 
ein Ausdruck der Verteilung von Selbstverantwortung und Kollektivverantwortung. 
Die Ansichten iiber die Abgrenzungen gehen auBerordentlich weit auseinander. 
Eine Rangordnung ist deshalb immer lebhaft umkampft und jede Ranganderung 
bringt die Auseinandersetzung iiber Einzel- und Kollektivverantwortung wieder in 
Bewegung 3• Wer den Vorrang der Kollektivverantwortung betont, wird die offent
liche Leistung im Rang erhohen wollen (offentliche Erziehung statt Familienerzie
hung) und die Subsidiaritat verwerfen. Wer die Einzelverantwortung betont, wird 
die scharfste Einhaltung der Rangordnung fordern. Dies aber sind wohlfahrts
politische Gedankengange, die iiber das positive Recht hinausfiihren. Zu schildern 
ist die gegenwartig geltende fiirsorgerechtliche Rangordnung. Die gesetzlichen Be
stimmungen sind iiberall verstreut, so daB eine Behandlung ill AnschluB an die 
gesetzliche Ordnung nicht erfolgen kann. Der Ausgangspunkt muB vielmehr sein, 
die fiirsorgerechtliche Leistung in ihren Beziehungen zu den anderen in Betracht 
kommenden Pflichtleistungen zu sehen, namlich zur Familie (B), zur Sozialversiche
rung (C), zur Versorgung (D). 

B. VerhaItnis ZUl' Familie. 
Die Familie kommt als Pflichttrager fiir den Unterhalt (I) und fiir die elterliche 

Gewalt (II) in Frage. Sie kann auch ohne Verpflichtung Erziehung durch
fiihren (III). 

Einen einheitlichen Begriff der Familie kennt das Recht nicht. Was unter Familie 
in den einzelnen gesetzlichen Bestimmungen zu verstehen ist, muB jedesmal aus dem 
besonderen Zusammenhang heraus ersehen werden. Die RV. verwendet den Be
griff der Familie insbesondere im Art. II9, wo sie als Aufgabe des Staates und 
der Gemeinden die Reinerhaltung und Gesundung der Familie bezeichnet. Das 
Versorgungsrecht hat seinen eigenen Begriff (§ II RVG.). Der sozialversicherungs
rechtliche Begriff der Familie ist besonders ausgebildet, ebenso der strafrechtliche. 
Fiirsorgerechtliche Bestimmungen sind folgende: 

a) Familienpflege hat besondere Bedeutung fiir den Pflegekinderschutz, fiir die 
Fiirsorgeerziehung und fiir die Unterbringung Hilfsbediirftiger: Hier ist vor allen 
Dingen an die mit der Familie verbundene Haushalts- und Lebensgemeinschaft 
gedacht. 

b) In den §§ 7 Abs 4, 14 Abs. 2 RFV. spielt die Familie eine besondere Rolle, 
die im Abschnitt iiber die fiirsorgerechtliche Zustandigkeit erortert wird. 

c) Der Familienbegriff, den RJWG. § 1 verwendet, ist wieder ein anderer 4• 

Da es sich aber hier um das Verhaltnis der privatrechtlichen Pflichten der Familie 
zu den offentlichrechtIichen Pflichten der fiirsorgerechtlichen Organe handelt, 
kommt hier lediglich der privatrechtIiche Begriff der Familie in Frage. Hiernach 

1 Das verkennt HATSCHEK, Lehrbuch des Verwaltungsrechts, S.291. 
2 Vgl. z. B. § 55 RJWG. Zusammentreffen von Fiirsorgepflicht und Fiirsorgeerziehung. 

Siehe S.99. 
3 BAUMER, Jugendwohlfahrt und Lehrerschaft, S.46. 4 Siehe S.116. 
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ist die Familie die Gemeinschaft der durch Ehe und Abstammung verbundenen Per
sonenl. Dieser privatrechtliche Begriff bildet die Grundlage fiir die fiirsorgerecht
liche Rangordnung. Bekanntlich ist der Kreis der Familienangehorigen fiir die 
Unterhaltspflicht groSer als fiir die elterliche Gewalt, aus der hier insbesondere die 
Erziehung in Frage kommt. Die Erziehungspflicht haben lediglich die Eltern 
gegeniiber dem minderjahrigen Kinde, Unterhaltspflicht kommt fiir aIle Familienan
gehorigen untereinander in Frage. Die Besonderheit der Pflichten im Rahmen der 
elterlichen Gewalt aber ist, daS sie zugleich Rechte der Eltern sind; das bestimmt 
insoweit die fiirsorgerechtliche Rangordnung noch besonders. 

I. Unterhaltspflieht 2• Voraussetzung und Inhalt der privatrechtlichen Unter
haltspflicht bestimmt BGB. Danach ist Voraussetzung: Bediirftigkeit auf Seiten 
des Anspruchsberechtigten (§ 1602) - abgesehen von der Ehefrau (§ 1360) und 
dem unehelichen Kind (§ 1712) - und Leistungsfahigkeit auf seiten des Ver
pflichteten (§ 1603). Der Inhalt der Leistung ist nach Art und MaS bestimmt. Die 
Art ist: grundsatzlich Geldrente, das MaS: standesmaSiger Unterhalt, der den ge
samten Lebensbedarf (§ 1610 Abs. 2), in Ausnahmefallen den notdiirftigen Lebens
bedarf (§ 1611) umfaSt. Da BGB. mehrere Verpflichtete kennt, muS auch hier eine 
Rangordnung der Verpflichteten festgestellt sein (§ 1606). Diese privatrechtliche 
Ra;ngordnung muS grundsatzlich erschOpft sein, ehe die offentliche Fiirsorgepflicht 
eintritt. 

Nach Voraussetzung und Inhalt der Unterhaltspflicht ist eine Rangordnung 
erforderlich in bezug auf 

1. die Fiirsorgepflicht, die ebenfalls den Lebensbedarf zu gewahren hat, 
2. die Fiirsorgeerziehung, die die Kosten der Erziehung zu iibernehmen hat. 
Zu 1.) a.) DiegrundsatzlicheBestimmungist§21RFV. Danachist die fiirsorge-

rechtliche Rangordnung festgelegt: a) private Unterhaltspflicht, b) offentliche 
·Fiirsorgepflicht. 

Eine Ausnahme ist grundsatzlich nicht zugelassen. Die Bestimmung gilt fiir aIle 
fiirsorgerechtlichen Leistungen gleichmaBig. Sie besagt, daS die Voraussetzung der 
fiirsorgerechtlichen Leistung nicht gegeben ist, solange Unterhaltsanspriiche er
fiillt werden (§ 8 RGr.). Werden sie nur zum Teil erfiillt - sie sind von der Leistungs
fahigkeit abhangig -, so besteht als fiirsorgerechtliche V oraussetzung teilweise 
Hilfsbediirftigkeit. Die fiirsorgerechtliche Pflicht tritt ein, ihr Teilcharakter auSert 
sich im MaSe der Fiirsorge. Das MaS der Fiirsorge ergibt sich aus dem Vergleiche 
des notwendigen Lebensbedarfes (mit seinen Erweiterungen und Beschrankungen) 
mit den tatsachlichen Unterhaltsleistungen. Eine Privilegierung der Unterhalts
leistung in bezug auf die sog. Nichtanrechnung oder das AuSerbetrachtbleiben 
kennt das Fiirsorgerecht nicht. Indes bietet hier die Konkretisierung der fiirsorge
rechtlichen Leistung im einzelnen FaIle besondere Schwierigkeiten, die nur auf der 
Grundlage der gesetzlich vorgeschriebenenIndividualfiirsorge (§2 Abs. 1, § 10 RGr.) 
gelost werden kann. Die volle Anrechnung der Unterhaltsleistung kann namlich in 
dem Leistenden den Gedanken erwecken, daS seine Leistung nur zur Erleichterung 
der Fiirsorgekosten dient und dadurch seinen Unterhaltswillen schwachen. In 
dem Hilfsbediirftigen konnte die Neigung begriindet oder verstarkt werden, die 
Unterhaltsleistung iiberhaupt zu verschweigen. Nur eine individuelle Priifung und 
Behandlung des Einzelfalles kann hier helfen. 

Werden die Unterhaltsverpflichtungen nicht erfiillt, so kommt es auf den Grund 
an. 1st der Grund mangelnde Leistungsfahigkeit, so besteht volle Hilfsbediirftigkeit. 
Liegt aber Leistungsfahigkeit vor, trotzdem aber Nichterfiillung der Unterhalts
pflicht, so kommt fiir die fiirsorgerechtliche Leistung im Augenblick ebenfalls volle 

1 LEHMANN, Familienrecht, S.1. 
2 Siehe MICHEL, UnterhaltspflichtundFiirsorge, Soz. Prax. 36, Sp. 97, 145; dazu MEISSNER, 

Sp.826. JOSEF, Erstatt.-Anspriiche gegen Dritte. Leipz. Z. 26, S.1250. 
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Hilfsbediirftigkeit in Betracht, dann ist aber eine Rangverschiebung eingetreten, 
die besondere Rechtsfolgen hat. 

b) Der Fiirsorgeverband, der infolge dieser Rangverschiebung hat eintreten 
miissen, hat nach § 21 Abs. 2 einen Ersatzanspruch an denjenigen, der die Rang
verschiebung veranlaBt haP. Dieser Anspruch steht sowohl dem vorlaufig wie dem 
endgiiltig verpflichteten FUrsorgeverband zu. 

aa) Voraussetzungen des Anspruches sind die gleichen wie beim Unterhalts
anspruch des Hilfsbediirftigen selbst. Die Bediirftigkeit muB in den Fallen vorliegen, 
in denen sie yom BGB. verlangt wird., Da aber fiirsorgerechtliche Hilfsbediirftig
keit gegeben ist, die ja die Voraussetzung der fiirsorgerechtlichen Leistung ist, liegt 
Bediirftigkeit im Sinne des BGB. jedemal vor. Weiter mnE die Leistungsfahigkeit 
(die volle oder teilweise) bei den Verpflichteten gegeben sein. Endlich muB die privat
rechtliche Rangordnung des § 1606 beachtet werden. 

DerAnspruch ist zeitlich und der Hohe nach bestimmt. Zeitlich: DieZeitraume, 
fiir die die tatsachliche fiirsorgerechtliche Leistung bestimmt ist, und der Zeitraum, 
fiir den die privatrechtliche Leistungsfahigkeit besteht, miissen iibereinstimmen 2. 

Tritt also die privatrechtliche Leistungsfahigkeit erst wahrend des Laufes der fiir
sorgerechtlichen Leistung (z. B. der Sohn wird 1 Jahr nach der Unterbringung des 
Vaters in der Irrenanstalt erwerbsfahig) ein, so beginnt die Ersatzpflicht erst mit 
diesem Zeitpunkt. Der Anspruch ist auch der Hohe nach bestimmt. Hoher als das 
MaB der fiirsorgerechtlichen Leistung kann er niemals sein. Die tatsachlich auf
gewandten Kosten bilden die Hochstgrenze. Anderseits ist eine zweite Hochst
grenze insofern gegeben, als die Ersatzpflicht niemals hoher sein kann als die privat
rechtliche Unterhaltspflicht 3 • Von diesem Grundsatz, der sich aus der Natur dieses 
Ersatzanspruches von selbst ergibt, hat § 22 RFV. eine Ausnahme gemacht. Nach 
§ 1603 sind Kinder ihren Eltern gegeniiber nicht unterhaltspflichtig, wenn sie 
bei Beriicksichtigung ihrer sonstigen Verpflichtungen auBerstande sind, ohne Ge
fahrdung ihres standesmaBigen Unterhalts den Unterhalt zu gewahren. Sie wiirden 
dann insoweit auch nicht ersatzpflichtig sein. Ausnahmsweise geht aber ihre Ersatz
pflicht iiber ihre Unterhaltspflicht hinaus. Indes ist dieser besondereErsatzanspruch4 

durch § 22 RFV. selbst so eingeschrankt, daB diese Erweiterung praktisch wenig 
Bedeutung hat. Sie bezieht sich nur auf den notdiirftigen' Lebensunterhalt. 

bb) FUr die zwangsweise Durchfiihrung des Ersatzanspruches steht der ordent
liche Gerichtsweg zur Verfiigung. Sonderbestimmungen bestehen fiir ihn nicht. 
Zur Erleichterung der Durchfiihrung dieses Anspruches aber eroffnet § 23 RFV. 
einen besonderen Weg. Diese Erleichterung zeigt die Empfindlichkeit der Gesetz
gebung gegeniiber einer Rangverschiebung. Der Unterhalts- oder Ersatzpflichtige 
kann im Verwaltungswege zum Kostenersatz oder zur Erfiillung seiner Unterhalts
pflicht angehalten werden. Diese Bestimmung bedeutet einen Zwang fiir das Land, 
den Verwaltungsweg zu eroffnen. 

0::) Fiir diese Regelung gelten folgende reichfiirsorgerechtlichen Bestimmungen: 
Der Verwaltungsweg bezieht sich auf Kostenersatz oder Erfiillung der Unterhalts

pflicht. Kostenersatz setzt voraus, daB Kosten entstanden sind oder entstehen. 
Man hat vielfach behauptet, daB die durch die Rangverschiebung in der Vergangen
heit entstandenen Kosten auf dem durch § 23 RFV. gegebenen Verwaltungswege 

1 Uber die praktischen Schwierigkeiten vgl. z. B. SASSE, Fiirsorge 1925, S. 35, 51. 
2 OLG. Kiel, Seuff . .Arch~ 77 S.230. Danach sind z. B. schulpflichtige Minderjahrige nicht 

verpflichtet, die fiir ihre Eltern aufgewandten Fiirsorgekosten zu erstatten. Inwieweit sie ver
pflichtet sind, die fiir sie selbst aufgewandten Kosten zu erstatten, richtet sich nach den in Ka
pitel VI zu besprechenden V orschriften. 

3 SANDRE, S. 64 Anm. 3 zu § 21. 
4 Der nur dem Verband, nicht dem Unterstiitzten zusteht. Aber nicht, wie SANDRE S.65 

meint, nur dem endgiiltig verpflichteten Verbande. 
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nicht beigetrieben werden konnen. Indes liegt kein AnlaB vor, die Bestimmung in 
diesem engen Sinne auszulegenl. DaB das bisherige PreuBische Recht im § 68 des 
Pro AG. zum UWG. eine entsprechende Bestimmung gehabt hat, ist zutreffend, 
indessen ist diese Bestimmung in das Reichsfiirsorgerecht nicht iibergegangen. Die 
Durchfiihrung des Verwaltungsweges bedeutet, daB die finanzielle Wirkung der 
Rangverschiebung wieder aufgehoben iBt. Der Antrag des Fiirsorgeverbandes kann 
auch auf Erfiillung der Unterhaltspflicht gehen. Falls durch die Erfiillung die Hilfs
bediirftigkeit in vollem Umfange behoben wird, ist die Rangverschiebung auch in 
vollem Umfange wieder aufgehoben. 

Das Verfahren setzt einen Antrag des Fiirsorgeverbandes voraus. Eine fiirsorge
rechtliche Verpflichtung, einen solchen Antrag zu stellen, ist insoweit gegeben, als 
der endgiiltig verpflichtete Fiirsorgeverband verlangen kann, daB kein Mittel un
versucht bleibt, die Hilfsbediirftigkeit zu vermeiden oder zu vermindern 2• 

{J) Die Entscheidung hangt davon ab, ob der Inanspruchgenommene seine 
Unterhaltspflicht beBtreitet oder nicht. Falls er sie bestreitet, so besteht die Mog
lichkeit, trotzdem dem Antrag zu entsprechen; die Verwaltungsbehorde muB aber 
dann den ordentlichen Rechtsweg vorbehalten. Die Verwaltungsbehorde kann aber 
auch den Antrag ablehnen und es damit dem Fiirsorgeverband iiberlassen, seinen 
vermeintlichen Anspruch im ordentlichen Rechtswege zu verfolgen. Die Entschei
dung ist vorlaufig vollstreckbar. Zur Durchfiihrung des Verfahrens ist die Ver
pflichtung zur Rechtshilfe zwischen Verwaltungsbehorden und Gerichten aus
driicklich festgelegt. Falls die VerwaltungsbehOrde die Unterhaltspflicht fest
gestellt hat, ein im ordentlichen Rechtsweg ergehendes Urteil aber diese Unterhalts
pflicht rechtskraftig verneint, so hat der Fiirsorgeverband dem Inanspruchgenom
menen seine Leistungen oder Mehrleistungen zu ersetzen. 

Auf Grund dieser reichsrechtlichen Vorschriften hat das Land Zustandigkeit 
und Verfahren zu bestimmen s. 

cc) DerText des §21 ist fast wortlich aus §62 Abs.l UWG. entnommen, wo es 
heiSt, daB jeder Armenverband, der nach gesetzlicher Vorschrift einen Hilfsbediirf
tigen unterstiitzt hat, befugt ist, Ersatz derjenigen Leistungen, zu deren Gewah
rung ein Dritter verpflichtet ist, von diesem in demselben MaBe und unter den
selben V oraussetzungen zu fordern, als dem Unterstiitzten auf die Leistung ein 
Recht zusteht. Damit sind auch die bisherigen rechtlichen Schwierigkeiten, die 
§ 68 der Auslegung gegeben hat, mit iibernommen worden. Insbesondere ist damit 
die Frage, ob es sich bei dem Ersatzanspruch um einen selbstandigen offentlich
rechtlichen Anspruch oder urn einen durch gesetzlichen "Obergang entstandenen An
spruch handelt, nicht entschieden worden. 

Das Reichsgericht hat angenommen, daB es sich bei dem Ersatzanspruch des 
Armenverbandes um eine gesetzliche Zession des privatrechtlichen Unterhalts
anspruches an den Armenverband handele4• Die andere Meinung ist die, ~aB es 
sich um einen selbstandigen offentlich-rechtlichen Anspruch handelt 5• Die Ent
scheidung der Frage ist wicbtig fiir die Anwendung des § 1613. Nach dieser Bestim
mung kann fiir die Vergangenheit Erfiillung nur von dem Zeitpunkte an verlangt 
werden, an dem der Verpflichtete in Verzug gekommen ist. Danach miiBte der Fiir
sorgeverband denjenigen Familienangehorigen, den er aus § 21 RFV. in Anspruch 
nehmen will, vorher in Verzug setzen. Betrachtet man den Anspruch des Fiirsorge
verbandes als einen durch gesetzliche Zession entstandenen Ersatzanspruch, so muB 

1 KAYSER, Fiirsorge 1924, S. 172/3. 2 Siehe § 22, C. I. 4. 
3 V gI. die Zusammestellung im Sonderheft September 1927 des Stiidtetages Seite 122. 

COESTER, Rechtskraft d. Staatsakte, S. 154. 
4 RGE.2 S. 47; 19 S. 187; 72 S. 333; 74 S. 275. Ebenso FLEISCHMANN-JAEGER, S. 63. 
5 BRACHMANN, Verw . .Arch. 26, S. 342 fi.-KAYSER, Fursorge 1924, S. 52; 63, 73; KG. i. 

Bl. f. Rechtspfl. 1908, S. 10. 
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selbstverstandlich auch § 1613 Anwendung finden, d. h. der Fiirsorgeverband mu3 
allen Unterhaltsverpflichteten, gegen die er glaubt einen Ersatzanspruch geltend 
machen zu konnen, bei Beginn der Unterstiitzung Mitteilung machen und sie auffor
dern, ihrer Unterhaltspflicht nachzukommen. Falls aber der Ersatzanspruch, wie 
hier angenommen wird, ein selbstandiger, offentlich-rechtlicher Anspruch ist, so 
gelten fUr ihn, was seine Voraussetzungen angeht, die oben erorterten Voraus· 
setzungen des privatrechtlichen Unterhaltsanspruches; und was das MaB des An
spruches, d. h. die Rohe betrifft, so gelten die ebenfalls oben wiedergegegenen Be
stimmungen 1. 

Fiir die zwangsweise Befriedigung des Ersatzanspuches gelten dieselben Be
stimmungen wie fiir die zwangsweise Befriedigung der Unterhaltsanspriiche, ins
besondere also auch die Erleichterungen, die das Lohnbeschlagnahmegesetz2 fiir 
die Durchfiihrung von Unterhaltsanspriichen vorsieht. 

dd) Fraglich ist, wann der Ersatzanspruch verjahrt3 • Nach §26 verjahren Ersatz
anspriiche, die ein Fiirsorgeverband auf Grund der RFV. erheben kann, in 2 Jahren 
yom Ablauf des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Nach der auBeren 
Stellung dieser Bestimmung im Abschnitt E "Arbeitspflicht und Unterhaltspflicht" 
konnte man zunachst annehmen, daB diese Bestimmung sich in Sonderheit auf die 
in diesem Abschnitt gegebenen Ersatzanspriiche bezieht. Danach wiirde, wahrend 
derUnterhaltsanspruchansichgemaB § 197 BGB. erst in 4 Jahren verjahrt, derEr
satzanspruch bereits in2 J ahren verjahren. Es wiirde also eine Begiinstigung desjenigen 
herbeigefiihrt, durch dessen Veranlassung die Rangverschiebung eingetreten ist, da be
reits nach 2 J ahren die Moglichkeit, daB der Fiirsorgeverband von ihm Ersatz verlangt, 
ausgeschlossen sein wiirde. Bei der bereits erwahnten Empfindlichkeit der Gesetz
gebung gegen Rangverschiebung ist diese Auslegung des Gesetzes unmoglich. § 26 
entspricht § 30a des UWG. Diese Bestimmung aber bezog sich unbestrittenermaBen 
lediglich auf die zwischen den Armenverbanden gegebenen Ersatz- und Erstattungs
anspriiche. Demnach ist anzunehmen, daB § 26 durch den Zufall der auBeren Stel
lung im Aufbau der RFV. keine andere Bedeutung erhalten sollte, ala er auch schon 
im armenrechtlichen Fiirsorgerecht hatte. Die Ersatzanspriiche auf Grund des § 21 
RFV. verjahren also erst in 4 Jahren 4. 

c) Die Rangverschiebung hat noch andere Rechtsfolgen. Falls sie auf dem sittlichen 
Verschulden des Unterhaltsverpflichteten beruht, ist nach § 20 RFV. ein besonderes 
Verfahren gegen den Unterhaltsverpflichteten mit dem Ziele der Unterbringung in 
einem Arbeitshaus moglich. Diese Bestimmung fand sich schon friiher in einigen 
Landesrechten 5, bezog sich aber lediglich auf den Kreis der Armenpflege. Irgend
eine Einschrankung in dieser Hinsicht kennt die RFV. nicht. § 20 findet also auch 
Anwendung fiir den Bereich der Kriegsbeschadigten-, der Klein- und der Sozial
rentnerfiirsorge. Auch sonst enthalt § 20 eine Reihe von Neuerungen gegeniiber 
den meisten bisherigen landesfiirsorgerechtlichen Bestimmungen6• Das Reichs
fiirsorgerecht gibt aber nur den Rahmen, den das Landesfiirsorgerecht auszu
fiillen hat. 

Die Voraussetzungen sind folgende: Es muB eine fiirsorgerechtliche Leistung 
verwirklicht sern. Die fiirsorgerechtliche Leistung muB auf das sittliche Verschulden 

1 Kommentar d. RGR. ZUDl BGB. Anm. zu § 1613, GOLDMANN-L!LIENTHAL, Familien
recht S.235. - STAUDINGER, 9. Auf I. zu § 1613 S. 936, auch S. 848. - ENNECCERUS-Knl'P
WOLF, Lehrbuch Familienrecht, S.387. 

2 VgI. Volkswohlf. 1927, S.447. 3 Vgl. KAYSER, Fiirsorge 1924, S.53. 
4 Der besondere Ersatzanspruch aus § 22 kann danach auch erst in4 Jahren verjahren. 

A. M. FLEISCHMANN-JAEGER, S.65. 
5 Vgl. insbesondere das Pr. Gesetz vom 23.7.12, Ges.Samml. S.195, das sog. Arbeits

scheuengesetz. 
6 V gl. Vortrage zur Fiirsorgepflicht, S. 20. 
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eines Unterhaltsverpflichteten zuruckzufuhren sein. Unterhaltsverpflichtet sind die 
nach BGB. zum Unterhalt Verpflichteten. Zu diesen gehort auch kraft ausdriick
licher Bestimmung des § 20 Abs. 2 der Vater des unehelichen Kindes, der in offent
licher Urkunde sich zur Unterhaltszahlung verpflichtet hat 1 oder rechtskraftig dazu 
verurteilt worden ist. Der Unterhaltsverpflichtete muB arbeitsfahig sein, die Arbeit 
aber beharrlich abgelehnt oder sich der Unterhaltspflicht beharrlich entzogen 
haben. Endlich darf keine auBergewohnliche Harte vorliegen. 

Formelle Voraussetzung ist ein Antrag des Fiirsorgeverbandes - entweder des 
vorlaufig oder des endgultig verpflichteten - oder des auf Grund der eben er
wahnten Bestimmung Ersatzpflichtigen. Die Entscheidung erfolgt durch die 
Verwaltungsbehorden. 

Die Unterbringung muB in einerArbeitsanstalt oder sonstigen Arbeitseinrichtung 
erfolgen, die yom Lande als geeignet anerkannt ist. Die Unterbringung in einer 
Strafanstalt ist reichsfiirsorgerechtlich unzulassig. 

Die Lander konnen hier nicht bloB Vorschriften uber die Zustandigkeit und das 
Verfahren erlassen, sie konnen ihre Vorschriften auch erstrecken auf weitere Voraus
setzungen und auf die Dauer der Unterbringung. Das bedeutet, daB zu den reichs
rechtlichen V oraussetzungen noch andere hinzugefugt werden konnen, durch die 
die Anwendung des reichsrechtlichen Arbeitszwanges landesrechtlich eingeschrankt 
werden kann. 

Die Dauer der Unterbringung ist reichsrechtlich dadurch bestimmt, daB sie uber 
den Zeitpunkt hinaus, an dem der Unterhaltsberechtigte aus der offentlichen Fur
sorge aus3cheidet - der Grund fur das Ausscheiden ist hierbei gleichgultig -, 
nicht erfolgen kann. Diese reichsfiirsorgerechtliche Hochstdauer kann durch das 
Landesfiirsorgerecht beschrankt werden. 

Das Landesfursorgerecht hat § 20 RFV. in ganz verschiedener Weise durch
gefiihrt2. 

d) Die Rangverschiebung kann fur den, der sie verschuldet hat, auch straf
rechtliche Folgen haben. Nach § 361 Ziff. 10 StGB. wird mit Haft oder Geldstrafe 
bestraft, wer seine Unterhaltspflicht verletzt. Der Fiirsorgeverband hat also die 
Moglichkeit, Strafanzeige zu erstatten. Die Voraussetzungen fur die Strafbarkeit 
sind folgende: 

Die privatrechtliche Unterhaltspflicht muB vorliegen. Damit findet die Be
stimmung Anwendung auf Ehegatten untereinander und auf aIle Verwandten in 
gerader Linie untereinander. Strittig ist, ob auch der uneheliche Vater seinem 
Kinde gegenuber im Sinne des § 361 Ziff. 10 "zur Ernahrung verpflichtet" ist. 
Diese Frage wird von den Strafgerichten verschieden beantwortet 3• Fur die Aus
legung des StrGB. fiirfte es nicht ohne Bedeutung sein, daB nach § 20 RFV. der 
unterhaltsverpflichtete uneheliche Vater ausdrucklich als Unterhaltsverpflichteter 
im Sinne des BGB. betrachtet wird. 

Der Beschuldigte muB in der Lage sein, seine Verpflichtungen zu erfullen. In 
der Lage befindet er sich, wenn er uber genugendes Vermogen oder genugende Arbeits
kraft verfugt, um seinen Verpflichtungen nachzukommen. Ob er diese Arbeitskraft 
auch wirklich ausnutzt, ist nicht entscheidend, da die Strafbestimmung ja gerade 
den Sinn hat, den Einzelnen zur Ausnutzung seiner Arbeitskraft fiir seine unterhalts
berechtigten Angehorigen anzuhalten. Auch diese Bestimmung ist ein Zeichen 
fiir die Empfindlichkeit des Gesetzes gegen die Rangverschiebung 4 • 

1 Die b1013e Anerkeunung der Vaterschaft geniigt danach nicht. 
2 Vgl. Stadtetag a. a. O. S.124. 
3 Vgl. GRAEFFNER-SIMM, .Armenrecht, S.369. 1m Entwurf eines neuen StrGB. ist der un

eheliche Vater ausdriicklich genannt. 
4 Die Strafgerichte fo1gen dieser .Aus1egung nicht. V gl. aber z. B. das Urtei1 Zentr.Bl. 17 

S.75. 
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Diese muB wirklich eingetreten sein, d. h. es muB eine fiirsorgerechtliche Leistung 
verwirklicht sein. Ob auch schon eine Verschiebung der privatrechtlichen Rang
ordnung der §§ 160lff. BGB. die Strafbarkeit begriindet, ist bestritten. Mit guten 
Griinden tritt das OLG. Breslau in einer Entscheidung yom 15. 1. 26 dafiir ein1• 

Eine weitere Voraussetzung ist, daB eine Aufforderung der zustandigen Behorde 
ergangen sein muB, der Unterhaltspflicht zu geniigen. Zustandige Behorde in diesem 
Sinn ist jede Fiirsorgestelle und die Polizeibehorden. Das Jugendamt ist nur in
soweit zustandige Behorde, als es ala Organ des Fiirsorgeverbandes bestellt ist 2• 

Die Verfolgung dieser strafbaren Handlung verjahrt nach § 67 StrGB. in 
3Monaten. Die Verjahrungsfrist beginnt mit dem Tage, an welchem die Handlung 
begangen ist (§ 67 Abs. 4), d. h. fiir den vorliegenden Fall mit dem Tage, an dem 
der Tatbestand der strafbaren Handlung verwirklicht ist. Zur Verwirklichung 
des Tatbestandes gehort auch die Aufforderung der zustandigen Behorde. Die 
Anzeige muB alao binnen 3 Monaten nach der Aufforderung erfolgen 3 • 

2. Nach § 1610 gehOren zum Unterhalt bei einer der Erziehung bediirftigen 
Person auch die Kosten der Erziehung. Die durch die fiirsorgerechtliche Leistung 
der Fiirsorgeerziehung entstehenden Kosten sind solche Unterhalts- und Erziehungs
kosten. Deshalb ist auch hier eine Rangordnung erforderlich. Ebenso wie nach 
§ 21 RFV. die Unterhaltsverpflichtungen durch die offentlichrechtliche Fiirsorge
leistung nicht berUhrt werden, werden sie auch durch die fiirsorgerechtliche Leistung 
der Fiirsorgeerziehung nicht berUhrt. Bei der Fiirsorgeerziehung handelt es sich 
insoweit um eine durch das Gesetz eintretende Rangverschiebung. Da aber die 
Durchfiihrung der Fiirsorgeerziehung die Art des Unterhaltes, wie sie BGB. den 
Eltern gegeniiber den Kindern auferlegt (§ 1612 Abs.2 BGB.), ausschlieBt, ist die 
Wirkung der gesetzlichen Rangverschiebung die im § 75 RJWG. festgesetzte Er
stattungspflicht der Unterhaltsverpflichteten. Danach muB Unterhaltspflicht nach 
dem BGB. gegeben sein. Die Erstattungspflicht bezieht sich also nicht lediglich 
auf die Erziehungsverpflichteten, die Eltern, sondern geht weit dariiber hinaus. 
Es muB ferner ein Antrag des Kostentragers vorliegen; eine fiirsorgerechtliche 
Verpflichtung diesen Antrag zu stellen, kennt RJWG. nicht. Der Umfang des 
Anspruches hat zwei Hochstgrenzen, ala erste die Hohe der Fiirsorgeerziehungs
kosten, zu denen aber die allgemeinen Verwaltungskosten nicht rechnen. Die zweite 
Hochstgrenze ist die, daB der Ersatz niemals iiber das MaB der Unterhaltsver
pflichtung hinausgehen kann. Alles iibrige, insbesondere Verfahren und zustandige 
Behorde, hat das Land zu bestimmen. 

ll. Elterliche Gewalt. Die Familie ala Trager der elterlichen Gewalt, der Sorge
pflicht, insbesondere der Erziehungspflicht im rechtlichen Sinne besteht lediglich 
aus den Eltern, Vater und Mutter, beim unehelichen Kind aus der Mutter allein 
(BGB. § 1626ff.). 1m Gegensatz zur Unterhaltspflicht.ist dieser Kreis also vielkleiner. 
Das hat nicht nur privatrechtliche, sondern auch fiirsorgerechtliche Bedeutung. 
FUr das Fiirsorgerecht ist wichtig, daB die Trager der Sorgepflicht auch Trager des 
Sorgerechtes sind: elterliche Gewalt ist Pflicht und Recht zugleich. Jede Rang
ordnung der Pflichten in bezug auf die Erziehung berUhrt also auch die Verteilung 
der Rechte. Jede Rangverschiebung zuungunsten der elterlichen Erziehungspflicht 
vermindert zugleich den Umfang ihres Rechtes. Hierdurch erhalten die Rangver
schiebungen der Erziehungspflicht ihren besonderen Charakter. Mit Riicksicht auf 
den besonderen Rechtsschutz, den gerade die elterlichen Rechte genieBen, findet 
die Rangverschiebung in den wichtigsten Fallen nur auf Grund einer richterlichen 
Entscheidung statt. Das ist namentlich dadurch bedingt, daB Art. 120 RV. die 
Erziehung des Nachwuchses ala ein natiirliches Recht der Eltern bezeichnet. Auch 

1 Z. f. HW. 32, Sp.571. Vgl. § 314 d. Entw. z. Str.G.B. 
2 VgI. ARNDT in DJZ. 1927, Sp. 1410; FIsCHER in Z. f. HW. 32, Sp.607. 
S VgI. GRAEFFNER-SIMM, S.370. 
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Art. 120 bezieht sich auf die Rangordnung, indem es die Familie, d. h. die Eltern, 
allgemein an erste Stelle setzt. Diese Rangordnung hat selbstverstiindlich eine iiber 
die fiirsorgerechtliche Rangordnung hinausgehende allgemeine Bedeutung. Art. 120 
setzt aber ausdriicklich fest, daB iiber diese Pflichtenerfiillung und Rechtsausiibung 
die staatliche Gemeinschaft wacht. Sie behiilt sich vor, die Pflichten selbst ganz oder 
teilweise zu iibernehmen und damit die Rechte entsprechend einzuschriinken. 
Dies geschieht im wesentlichen durch das RJWG., das den Gedanken des Vorranges 
der Familie deutlich zum Ausdruck bringt, und zwar durch die W orte: "das Recht 
und die Pflicht der Eltern zurErziehung werden durch RJWG. nicht beriihrtl, und 
nur insoweit der Erziehungsanspruch nicht erfiillt wird, tritt offentliche Jugend
hilfe ein". Die W orte "Recht und Pflichten werden nicht beriihrt" sind miBverstiind
lich 2 • Das ganze Gesetz befaBt sich gerade mit der "Beriihrung" der elterlichen 
Gewalt, indem sein Zweck ist, die Rangverschiebung der Erziehungspflicht auf feste 
gesetzliche Grundlage zu stellen. Gemeint ist mit diesem Satz vielmehr, daB die 
gesetzlich geregelte Rangverschiebung der Erziehungspflicht den Eltern keinen 
Rechtsgrund gibt, ihre elterliche Gewalt, die nach wie vor oberste Pflicht und ihr 
natiirliches Recht bleibt, zu vernachliissigen. Die Rangordnung muB fiir die ein
zelnen fiirsorgerechtlichen Leistungen dargestellt werden. 

1. Pflegekinderschutz. Die Unterbringung eines Kindes in einer Pflegestelle 
ist AusfluB der elterlichen Gewalt, imonderheit des Aufenthaltsbestimmungsrechtes 
im Zusammenhang mit dem Erziehungsrecht. Die Ausiibung dieses Rechtes ist an 
sich frei, jedoch bringt der Pflegekinderschutz insofern eine Einschriin,lmng, als die 
Auswahlmoglichkeit sich auf diejenigen Pflegestellen beschriinkt, die yom Jugend
amt genehmigt werden. Die fiirsorgerechtliche Genehmigung der Pflegestelle ist also 
eine Einschriinkung der elterlichen Gewalt. Hier liegt eine teilweise Rangverschie
bung vor. Die den Eltern eigentlich privatrechtlich obliegende Pflicht, diePflege
stelle genau zu priifen, wird yom Gesetz dem Jugendamt iibertragen, weil das Ge
setz annimmt, daB diese Pflicht im vollen MaBe nicht erfiillt werden kann und weil 
die Unterbringung des Kindes in fremde Pflege eine Gefiihrdung der Pflichterfiillung 
mit sich bringt, die dadurch ausgeglichen werden ml,lB, daB insoweit eine gesetzliche 
Rangverschiebung eintritt. Diese Rangverschiebung bedeutet eine Rechtsminderung 
fUr die Eltern. Deshalb ist ihuen nach landesrechtlichen V orschriften vielfach eiu 
besonderes Beschwerderecht bei Verweigerung der Genehmigung gegeben 3 • 

Die Minderung des Umfanges des elterlichen Rechtes ist reichsrechtlich bestimmt. 
Weitere Minderungen konnten landesrechtlich nur da eintreten, wo das Reichs
recht es ausdriicklich erlaubt. Von diesem Gesichtspunkt aus bietet die Vorschrift 
des Art. 23 des Bayr. Jugendamtsgesetzes yom 20. 7.25 besondere Schwierigkeiten. 
Sie enthiilt eine Einschriinkung der elterlichen Gewalt, fiir die die reichsrecht
liche Stiitze fehlt, und muB infolgedessen insoweit fiir ungiiltig gehalten werden. 
Denn die religiose Kindererziehung ist rechtlich ein Teil der Erziehungsgewalt 
iiberhaupt. Daran hat das Gesetz betr. die religiose Kindererziehung yom 15. 7. 214 
nichts geiindert. Das Gesetz ist sogar bewuBt privatrechtlich als ein Gesetz zur 
Ergiinzung der entsprechenden Vorschriften des BGB. gedacht und betont den 
Gedanken, daB, wie bei der Erziehung iiberhaupt, so auch bei der religiosen Erzie
hung der Vorrang der Eltern gesichert ist. Die Erziehung des Nachwuchses im 
religiosen Sinne oder im Sinne einer Weltanschauung ist oberste Pflicht und natiir
liches Recht der Eltern. AuBerdem hebt das Gesetz den Art. 134 EG. BGB.-aus
driicklich auf, so daB landesgesetzliche Vorschriften iiber religiose Erziehung der 
Kinder nicht mehr moglich sind. Auch § 22 RJWG. enthiilt -keine Befugnisse, im 

1 Vgl. mit diesem Satz den Wortlaut des § 21 RFV. 2 Vgl. BEHREND, S. 107. 
3 Preuf3en AG. § 15 Abs. 1 Ziff.2; Anhalt § 13 .Abs. 1 Ziff. 2; Liibeck § 11 Abs. 1: Ziff. 1. 
4 RGBl. S. 939. 
Muthesius, Fiirsorgerecht. 8 
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Wege der Voraussetzungsfeststellung reichsrechtliche Vorschriften in ihrer Wirkung 
aufzuheben oder einzuschranken. Es darf nicht libersehen werden, daB die fiir
sorgerechtlichen Leistungen der Amtsvormundschaft (§ 33 Abs.3), der Schutz
aufsicht (§ 60 Abs; 1) und der FUrsorgeerziehung (§ 69) eine Beriicksichtigung des 
religiosen Bekenntnisses oder der Weltanschauung in verschiedener Weise verlangen, 
wahrend die Vorschriften liber den Pflegekinderschutz eine entsprechende Be
stimmung nicht enthalten. Nach allem ist die bayerische Bestimmung, soweit sie 
eine Rechtsverminderung zuungunsten der elterlichen Gewalt vornimmt, un
giiltig 1. 

Anders zu beurteilen ist die Bestimmung im § 16 der Badischen AV. zum RJWG. 
yom 31. 3. 242, die nur dahin geht, daB bei Unterbringung von Kindem in Pflege
stellen auf das religiose Bekenntnis des Kindes Rlicksicht zu nehmen ist. Soweit 
sich diese Bestimmung an die Eltem wendet, ist sie nichts anderes als die verdeut
lichende Wiederholung einer Pflicht, die die Eltem schon auf Grund des BGB. haben. 
Soweit diese Bestimmung sich an die Jugendamter wendet, kann sie nichts anderes 
bedeuten, als einen Hinweis fiir die Durchfiihrung des Pfleg~kinderschutzes. 

Die Aufsicht bedeutet eine teilweise dauemde Rangverschiebung (a), eine voU
standige, aber nur vorlaufige Rangverschiebung (b). Die Rangordnung kann all
gemein wiederhergestellt (c) werden. 

a) Das in der genehmigten Pflegestelle befindliche Kind untersteht der elterlichen 
Gewalt an sich in vollem Umfange. Aber auch hier nimmt das Gesetz an, daB der 
Tatbestand der fremden Pflege eine solche Gefahrdung des Kindes bedeutet, daB 
es eine ausgleichende Rangverschiebung in der Form der Erganzung der elterlichen 
Sorgepflicht durch die Aufsicht - wie bei der teilweisen Hilfsbediirftigkeit der 
FUrsorgepflicht - ffir erforderlich halt. In bezug auf die Beaufsichtigung des 
Kindes in der Pflegestelle stehen Eltem und Jugendamt nebeneinander, selbst
verstandlich konnen Streitigkeiten liber die Abgrenzung der Befugnisse und 
Meinungsverschiedenheiten entstehen. Falls eine Einigung zwischen Jugendamt 
und Eltern nicht gelingt, kann entweder der Aufenthaltsbestimmungsberechtigte 
das Kind aus der Pflegestelle wegnehmen, dann ist die Rangverschiebung und die 
Rechtsminderung beseitigt. Das Jugendamt kann aber auch die Genehmigung 
flir die betreffende Pflegestelle widerrufen - falls die V oraussetzungen hierfiir 
gegeben. sind -; dann ist die Rangverschiebung sogar verstarkt, denn der. Ge
brauch des Aufenthaltsbestimmungsrechtes ist dann ffir eine neue Unterbringung 
wieder eingeschrankt. 

In besonderem MaBe gilt all das fiir das uneheliche Kind, das sich bei der Mutter 
befindet. Rier ist die Rangverschiebung am starksten. Walu:end Eltern, wenn sie 
ihr Kind in eine Pflegestelle unterbringen, ihre elterliche Gewalt damit selbst im 
wesentlichen auf die Aufsicht beschranken und unmittelbar nicht erzieherisch tatig 
sind) ist das Kind, das sich bei seiner unehelichen Mutter befindet, in der urspriing
lichEln natiirlichen Erziehungslage. Trotzdem wird die Rangverschiebung der Auf
sicht auch hier durchgefUhrt, weil das Gesetz das uneheliche Kind, auch wenn es sich 
bei der Mutter befindet, als gefahrdet ansieht. 

b) Bei Gefahr im Verzug ist die Rangverschiebung am starksten. FUr diesen 
Fall wird das elterliche Erziehungs- m;td Aufenthaltsbestimmungsrecht vollstandig 
ausgeschaltet. Es geht in diesem FaIle ohne Einschrankung auf das Jugendamt 
liber. Allerdings ist diese Verschiebung nur vorIaufig .. Die damit verbundene 
Rechtsminderungist so stark, daB Anzeige an das Vormundschaftsgericht vorgeschrie
ben ist (27 RJWG.). 

1 Ebenso SCHIEDl!m:M.AIR, S.243; a. A. HESS: Jugendwohlfahrtsrecht, S.256. VgI. auch 
MAYER: BI. f.off. FiirSOrge 1927, S. 209. 

II Badisches G.u.VBI. S.63 u.265. 
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c) Die Befreiung yon der Aufsicht bedeutet Wiederherstellun.g der Rangord:Q.ung 
in bezug auf Erziehung, Aufenthaltsbestimmung und Aufsicht dlirch vollstandiges 
Aufgeben der fiirE!orgerechtlichen Leistung. 

Einen besonderen Fall bildet auch hier die Unterbringung eines hilfsbediirftig~n 
Minderjahrigen in P&ge. Die Unterbringung eines hillsbediirftigen Minderjahrigen 
in Pflege - der Begriff des Pflegekindes reicht hier nicht aus, da auch ein hills
bediirftiger Minderjahriger iiber 14 Jahre durch den Fiirsorgeverband untergebracht 
werden kaDn - bedeutet eine Rangverscliiebung zunachBt in bezug auf die. Unter
haltspflicht. Inwieweit aber durch die Unterbringung eines hillsbediirftigen Minder
jahrigen in bezug auf Aufenthaltsbestimmung und Erziehung Rangverschiebuttgen 
stattfinden, ist fiirsorgerechtlich nicht geregelt. Die Frage, ob und inwieweit durch 
die fiirsorgerechtliche Leistung der Fiirsorgepflicht gegeniiber einem Minderjahrigen 
die elterliche Gewalt auf den Fiirsorgeverband iibergeht, muB a.n den einzeln~n 
Bestandteilen der elterlichen Gewalt gepriift werden. Die gesetzliche Vertretung 
bleibt unberiihrt. Die. Vorschriften iiber die sog. Armenvormundschaft sind 
dadurch, daB Art. 136 EG. BGB. durch § 48 RJWG. ausdriicklich aufgehQben 
worden ist, beseitigt worden. Diese enthielten fiir einzelne Gruppenhilfsbediirftiger 
Minderjahriger die ausdriickliche Rangverschiebung zuungunsten. der gesetzlicllen 
Vertretung des Vaters oder des Einzelvormundes. 

Die Sorge fiir das Vermogen behalt der Inhaber der elterlichen Gewalt. Was die 
Sorge fiir die Person betrifft, so kommt vor allen Dingen Aufenthaltsbestimmung 
und Erziehung in Frage. Ein gesetzlicher tJbergang des Aufenthaltsbestimmungs
rechteS_ ist nirgerids vorgesehen. Das Aufenthaltsbestimmungsrecht verbleibt also 
auch -bei hills bediirftigen Minderj ahrigen, fiir die die Fiirsorgepflicht in Anspruch ge
nommen wird, dem bisherigen Inhaber. Streitigkeiten .sind nur durch § 1666 BGB. zu 
losen. Widerspruch zwischen dem Willen des Berechtigten und den Unterbringungs
·absichten des Fiirsorgeverbandes berechtigt diesen nicht zur Ablehnung der Fiir
sorge. Ebenso liegt die Frage bei der Erziehung. Da Erziehung ausdriicklich als 
Inhalt der fiirsorgerechtlichen Leistung gegeniiber Minderjahrigen bestinunt ist, 
anderseits aber eine Rangverschiebung in dem Sinne des vollBtandigen Ausschlusses 
der sonstigen Erziehungsberechtigten an keiner Stelle des Fiirsorgerechtes fiir den 
Fall der Unterbringung eines Minderjiihrigen festgesetzt ist, da also mit andern Worten. 
fiir einen solchen Fall zwei Erziehungstrager vorhanden sind, kann fiirsorgerechtlich 
dieser Tatbestand nur in dem Sinn~ gedeutet werden, daB beide sich gegenseitig zu 
erganzenhaben. Falls auf di~se Weise die Erziehungsaufgabe des Fiirsorgeverbandes 
nichtvollstandig gelostwerden kann; steht auch nurwieder §J666BGB. zur Verfiigung. 

Dies muB auch fiir die religiOse Erziehung des Kindes gaiten. Durch das Gesetz 
iiber die religiOse Kindererziehung ist das Recht der Eltern in bezug auf diesen 
Bezirk der Erziehung ebenso weit ausgedehn't als es nach BGB. itberbaupt 
geht. Infolgedessen muB der Fiirso:ogeverband .die Bestimmung der Eltern .in 
bezug auf die religiOse Erziehung der Kinder be£olgen, Z. B. den Wlllliich -dlllr 
Eltern, das Kind in eine katholische Pflegestelle zu bringen, erfiillen. Die Gxe:nze 
dieser Verpflichtung liegt da, wo er in Widerspruch zu der Verpflicht.lmg des 
Fiirsorgeverbandes, fiir die Gesamterziehung des Kindes erganzend zu sorgen, 
stehen wiirde. Auch hier enthalt das Recht keine andere Bestimmung als § 1666. 
Wenn also Z. B. das Verlangen der Eltern nach einer katholischen Pflegestelle nicht 
erfiillt werden kann, weil eine solche Pflegestelle dem Fiirsorgeverband in der. ge
eigneten Weise nicht zur Verfiigung steht, so bleibt, falls eine Einigung zwischen 
Eltern und Fiirsorgeverband nicht erfolgt,nur del' Weg des § 1666, falls seine Vor
aussetzungen gegeben sind 1. 

1 Vgl. BXUMER in Freie WPfI. 1, S.26ff.; BURCHARDT in Z. f. HW. 32 Sp.418; STAHL: 
Innere Mission 1926, S.366. Weitere Literatur: Jugendwohl 1927, Heft 5 S.220. VgI. auch 
ND. VIII, S. 328. ' 

8* 
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Falls nicht die Eltern oder ein Elternteil, sondern ein Vormund Inhaber der vollen 
elterlichen Gewalt ist (z. B. bei Vollwaisen), so gilt ihm gegeniiber das gleiche. 
Falls Amtsvormundschaft und Pflegekinderschutz demselben Jugendamt zustehen, 
ist durch die Aufgabenvereinigung die Rangverschiebung insoweit aufgehoben. 

2. Gesetzliche Amtsvormundschaft. Die Amtsvormundschaft hat im 
Rahmen der fiirsorgerechtlichen Rangordnung eine Sonderstellung. Die rechtliche 
Besonderheit des unehelichen Kindes beruht darauf, daB die Familie als Tragerin 
der elterlichen Gewalt fehlt. Infolgedessen ist eine fiirsorgerechtliche Rang
ordnung nicht notig. Vormundschaft ist Ersatz der fehlenden elterlichen Ge
walt durch vormundschaftliche Gewalt. Die Beziehungen zwischen unehelicher 
Mutter und Vormund ihres Kindes sind privatrechtlich, nicht fiirsorgerechtlich zu 
beurteilen. Dagegen kann die Amtsvormundschaft selbst der Rangverschiebung 
unterliegen, wenn ihre Miindel Pflegekinder oder hilfsbediirftige Minderjahrige 
sind, insbesondere dann, wenn die Mutter des Miindels verstorben ist, das Jugend
amt also die gesamte Personenfiirsorge in sich vereinigt. Auch die Abgabe der 
Amtsvormundschaft an die Einzelvormundschaft stellt keine fiirsorgerechtliche 
Rangverschiebung dar, da der Einzelvormund gegeniiber der Mutter keine andere 
Rechtsstellung ala der Amtsvormund hat. 

3. Schutzaufsicht und Fiirsorgeerziehung. Unter dem Gesichtspunkt 
der fiirsorgerechtlichen Rangordnung bestehen zwischen der Schutzaufsicht und 
der Fiirsorgeerziehung auBerordentlich groBe Unterschiede. Die Schutzaufsicht 
ist die geringste fiirsorgerechtlicheRangverschiebung, die es,gibt,falls man iiberhaupt 
hier noch von einer Rangverschiebung sprechen will, wahrend die Fiirsorgeerziehung 
die ausgedehnteste Verschiebung ist, indem, sie das Aufenthaltsbestimmungs- und 
das Erziehungsrecht der Eltern vollstandig beseitigt. 

a) Die Schutzaufsicht besteht darin, daB der Helfer im Interesse des Minder
jahrigen den Erziehungsberechtigten bei der Sorge fiir die Person unterstiitzt 
und iiberwacht. Das Entscheidungsrecht des Erziehungsverpflichteten und < seine 
Pflicht werden also in keiner Weise eingeschrankt. Es handelt sich um eine aus
gesprochene Erganzungsstellung der fiirsorgerechtlichen Leistung, die nur insofern 
ihre besondere fiirsorgerechtliche Bedeutung hat, als in dem Augenblick, in dem sie 
als Erganzung nicht mehr sinnvoll bleibt ("ausreichend"), der Helfer dem Vormund
schaftsgericht Mitteilung machen muB, damit gegebenenfalls die scharfere MaB
nahme der Fiirsorgeerziehung emsetzen kann (§ 58 Abs.5 RJWG.). 

b) Die Fiirsorgeerziehung ist die scharfste fiirsorgerechtliche MaBnahme vom 
Standpunkt der Rangverschiebung aus. Darin beruht ihre fiirsorgerechtliche 
Sonderheit, daB mit der Rechtskraft des Beschlusses das Aufenthaltsbestimmungs
recht und das Erziehungsrecht ruht und fiir die Fiirsorgeerziehungsbehorde ent
steht. Es handelt sich also um eine durch das Gesetz geregelte uneingeschrankte 
Rangverschiebung. In bezug auf die gesetzliche Vertretung des Kindes tritt aller
dings keinerlei Anderung ein. Der bisherige gesetzliche Vertreter bleibt grundsatz
Hoh in seinen Rechten. Nur in einem Punkt wird auch hier Recht und Pflicht ver
schoben. In bezug auf den AbsohluB von Dienst- und Lehrvertragen gilt die Fiir
sorgeerziehungsbehorde als gesetzlicher Vertreter des Minderjahrigen (§ 70 Abs.3 
RJWG.). Diese Bestimmung gilt auch gegeniiber der gesetzlichen Amtsvor
mundschaft. 

In diesen Zusammenhang gehOrt auch die Bestimmung des § 69 Abs. 3 iiber die 
Verpfliohtung der ErziehungsbehOrde, dem Erziehungsberechtigten von dem Unter
bringungsort des Kindes Mitteilung zu machen 1. Aber das Interesse der Erziehung 
des Kindes geht iiber das Interesse der Erziehungsberechtigten am Aufenthaltsort 
des Kindes hinaus; sobald infolge der Mitteilun~ eine ernstliche Gefahrdung der 

1 Kind im Sinne des § 698 heiBt "Minderjahriger". 
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Erziehung eintritt, ist diese Pflicht ausgesetzt. Immerhin auBert sich der EinfluB 
der elterlichen Gewalt noch insofern, als gegen eine Verweigerung dieser Mitteilung 
das Beschwerderecht an das Vormundschaftsgericht gegeben ist. 

Die Durchfiihrung der Fiirsorgeerziehung in der eigenen Familie des Minder
jahrigen ist der Versuch einer Wiederherstellung der Rangordnung zu erblicken, 
der zur Voraussetzung hat, daB die Erreichung des Zweckes der Fiirsorgeerziehung 
nicht gefahrdet wird. Ein solcher Versuch kann. infolgedessen immer nur wider
ruflich gemacht werden .und die tiffentliche Aufsicht, die fiir die Fiirsorgeerziehung 
wesentlich ist, findet selbstverstandlich auch hier statt. 

ID. Eine nicht an eine gesetzliche Pflicht, sondern an eine natiirliche oder morali
sche Pflicht ankniipfende Rangordnung kennt das RJWG. insofern, als es im § 1 
Abs.3 ausdriicklich sagt, daB tiffentliche Jugendhilfe nur insoweit eintritt, als der 
Anspruch des Kindes auf Erziehung von der Familie nicht erfiillt wird. Da § 1 Abs. 2 
von den Eltern spricht, ist der Begriff der Familie Abs. 3 offensichtlich weiter gefaBt. 
Die Bestimmung will sagen, daB, wenn zwar nicht die Eltern, aber sonstige Familien
mitglieder1 tatsachlich die Erziehung des Kindes so durchfiihren, daB seinErziehungs
anspruch erfiillt wird, dann den Betreffenden der Vorrang gebiihrt. Da sich aber 
auf seiten dieser freiwilligen Erzieher keine Rechtspflicht findet, ist auch irgend
welche rechtliche Folge an diese Rangordnung nicht gekniipft. Die Bedeutung der 
weiteren Familie klingt aber noch an, wenn gemaB § 65 Abs. 2 RJWG. nach landes
rechtlichen Erweiterungsvorschriften etwa neben den Eltern noch weitere Ver
wandte gehtirt werden miissen, und wenn bei anderweiter Sicherstellung des Zwecks 
der Schutzaufsicht und der Fiirsorgeerziehung die fiirsorgerechtliche Leistung infolge 
vormundschaftsgerichtlicher Anordnung zuriicktreten und der freiwilligen Leistung 
den Vorrang einraumen muB. 

IV. Anhang. Die allgemeine Formulierung des § 2IRFV. zeigt, daB unter den 
nach §21 Abs. 2 Ersatzpflichtigen nicht nur Unterhaltspflichtige im Sinne des BGB., 
sondern auch sonstige Verpflichtete, insbesondere also privatrechtlich Verpflichtete 
gemeint sind. Rierzu gehtiren aIle privatrechtlichen Anspriiche aus Vertragen oder 
sonstigen Rechtstatbestanden2, die ihrem Inhalt nach die Beschaffung von Mitteln 
zum notwendigen Lebensbedarf zum Ziele haben. Beziiglich der Voraussetzung und 
des MaBes dieses Anspruches kann auf das oben Gesagte verwiesen werden. Was 
dagegen die zwangweise Durchfiihrung eines solchen Anspruches anlangt, so 
gelten die besonderen Bestimmungen des § 23 iiber den erleichterten Verwaltungs
weg nicht, vielmehr kommt hier lediglich der ordentliche Rechtsweg in Frage. Das 
ist nicht unbestritten, weil § 23 ausdriicklich yom Unterhalts- oder Ersatzpflichtigen 
spricht, wahrend § 21 ebenso allgemein von der Ersatzpflicht des Dritten spricht. 
Unter Unterhalts- oder Ersatzpflichtigen im Sinne des § 23 ist aber lediglich der 
Unterhaltspflichtige auf Grund des BGB. und der nach § 22 iiber das MaB der Unter
haltspflicht hinausgehende Ersatzpflichtige gemeint, der, wenn § 23 lediglich gelautet 
hatte: - der Unterhaltspflichtige kann im Verwaltungswege angehalten werden
nicht der Zustandigkeit nach § 23 unterlegen hatte. Das ware aber angesichts des 
engen Zusammenhanges zwischen Unterhalts- und erweiterter Ersatzpflicht un
tunlich gewesen. DaB § 23 sich beschrankt auf die genannten Unterhalts- und die 
besonderen Ersatzanspriiche nach § 22 ergibt sich auch daraus, daB Abs.2 und 
Abs. 4 lediglich von der Unterhaltspflicht sprechen. Vor allen Dingen liegt kein 
AnlaB vor, die Ersatzpflicht des Fiirsorgeverbandes nach Abs. 5 § 23 auf den Fall 
zu bescbranken, daB die Unterhaltspflicbt im ordentlichen Rechtsweg verneint 

1 Nicht nur Unterhaltsverpflichtete HESS, S. 4. Vgl. auch BEHREND, S. 106; FRIEDEBERG
POLLIGKEIT, S. 24; BLAUM-RIEBESELL-STORCK, S.8; DREWES-SANDRE, S. 21; BXUMER-HART
MANN-BECKER, S.36. 

2 Z. B. auch Haftpflichtgesetz vom 7. 6. 71 und Kraftfahrzeuggesetz vom 3. 5.09; 
GRAEFFNER-SIMM, S.323ft 
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wird. Fande § 23 auch Anwendung auf die sonst aus Verlrag Verpflichteten, so 
ware es moglich, da;B diese Verpflichtung durch ein spater im ordentlichen Rechts
weg ergehendes Urtail verneint wird; Hier wiirde dann eine Bestimmung iiber 
die Zuriickgabe des Geleisteten fe-hlen. 

Deshalb dient es zwar zur Verdeutlichung, ist aber formall ,.echtlich-·ri.icht 
erforderlich, daB PreuBen im § 30 Abs. 4 der AV. ausdriicklich v.ermerkt, daB 
das Verfahren gemaB § 23 RFV. sich nur auf dia:Unterhaltspfliehtigen und nach 
§ 22 RFV. Ersatzpflichtigen bezieht. Ebenso Sachsen § 21, Thiiringen § 15, Hessen 
Art. 35, Anhalt § 421. . 

C. Verhiiltnis znr Sozialversichernng. 

I. Bei der Schaffung der Sozialversicherung war eine gesetzliche Ranganderung 
tnt oben besprochenen Sinne beabsichtigt. An Stelle der fiirsorgerechtlichen 
Leistung wurde die sozialversicherungsrechtliche Leistung gesetzt. Soweit- diese 
sozialversicherungsrechtliche Leistung im einzelnen Fall zur Verwirklichung kOinmt, 
wird entweder die Fiirsorgebediirftigkeit voll behoben, dann ist fiir eine fiirsorge
rechtliche Leistung kein Raum mehr. Sobald die sozialversicherungsrechtliche 
Leistung der Fiirsorgebediirftigkeit nur teilweise abhilft, muB als erganzende 
Leistung die fiirsorgerechtliche eintreten. Diese beiden FaIle ergeben an sicn nicht 
die Notwendigkeit einer Rangordnung, wobei allerdings zu beachten ist, daB auch 
das teilweise Eintreten der' fiirsorgerechtlichen Leistung insofern wieder dem 
Gesetze der fiirsorgerechtlichen ;Rangordnung unterworfen L'It, als fiir die ergan
zende Fiirsorge der Vorrang der privaten Pflicht ebenfalls gegeben ist. 

Wenn ein Tatbestand dei Fiirsorgebediirftigkeit vorliegt, der die Voraussetzung 
fiir eine sozialversicherungsrechtliche 'Leistung enthalt, diese sozialversicheruri.gs
rechtUche Leistung aber im einzelnen FaIle nicht verwirklicht wird - weil z. B. 
dem :aedUrftigen sein sozialversicherungsrechtlicher Anspruch nicht bekannt war oder 
weil sein Antrag zunachst abgelehnt worden ist -, besteht eine Verpflichtung zur 
fiirsorgerechtlichen Leistung, soweit der Tatbel!ltand der Hilfsbediirftigkeit im 
fiirsorgerechtlichen Sinn gegeben ist. Die Tatbestande beider Arten von Leisturigen 
sind weitgehend iibereinstimmend. Krankheit, Berufsunfahigkeit, Erwerbsunfahig
keit, Entbindung, Todesfall: alles Tatbestande, die sowohl die sozialversicherungs
rechtliche Leistung als die fiirsorgerechtliche Leistung znm Entstehen ·bringen 
konnen. 

Wenn nun an Stelle der sozialversicherungsrechtlichen Leistung die fiirsorge
rechtliche eingetreten ist, ist· der Tatbestand der Rangverschiebung zuungunsten 
der fursorgerechtlichen Leistung gegeben. Auf den Grund der Verschiebung kommt 
es hierbei nicht an. Ob der Trager der Versicherung die Leistung schuldhaft oder 
nur itTtiimlich abgelehnt hat, ob der Trager keine Kenntnis von dem Tatbestand 
der versicherungsrechtlichen Fiirsorgebediirftigkeit gehabt hat, ist fiir die Rechts
folgen diesel.' Rangverschiebung gle-ichgiiltig. Diese rechtlichen Folgen bestehen 
in einem besonders gearteten Ersatzanspruch des Triigers der Fiirsorge an den 
Trager der Versicherung. Die allgemeinen Grundlagen fiir diesen Rechtsanspruch 
gibt § 1527 RVO. in Verbindung mit § 1531. § 1527 bestimmt ausdriicklich, daB 
aIle anderen Fiirsorgepflichten unberiihrt bleiben. Die ]'assung ist dieselbe wie 
die des § 21 RFV. und des § 1 Abs.2 RJWG. Die Bestimmung williediglich be
sagen, daB aIle im § 1527 RVO. genannten Stellen und Personen aus der RVO. 
kein Recht fiir sich herleiten konnen, ihre Leistung an den Versicherten einzustellen. 
Die ergiinzende Fiirsorge aller dieser Stellen bleibt bestehen. 

Der Ersatzanspruch ist offentlich.rechtlicher Natur. Er gehort sowohl 
zum Fiirsorgerecht, weil er zur fiirsorgerechtlichen Rangordnung gehort, ala auch 

1 VgI. aber Wiirttemberg Art. 39. 
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ZUDl Sozialversicherungsr§;lcht, weil er eine besondere Verpflichtung der Sozial
versicherungstrager darstellt. Wegen seines engen Zusammenhanges mit den 
sozialversicherungsrechtlichen Leistungen wird ii..ber jhn. im Streitfalle im sQzial
versicherungsrechtlichen Spruchverfahren entschieden (§ 1540 RVO.). In diesem 
Verfahren sind die. Fiirsorgetragel' und die. Versicherungstrager Parteien,l. 

Voraussetzung ist, daB nach § 1531 2 eine Gemeinde oder ein Trager del' Armen
fiirsorge nach gesetzlicher Pflicht einen Hil:{sbediirftigen unterstiitzt •. Es muB 
auffallen, dltB hier lediglich die Armenfiirsorge genannt. ist. Danach k6nnte ~s 
scheinen, als sei' del' Ersa.tzanspruch auf die FaIle der Armenfiirsorge besci)rankt. 
Der AusdruckArmenfiirsorge gibt auch hier wie im ge~amten Fiirsorgerecht zu 
Zweifeln AnlarB. Ein sachlicher Grund fiir Einschrankung des Ersatzanspruches 
auf die FaIle der sogenannten ArmeIlj(ijJ::sorge lag nicht vor. Das Reichsversiche
rungsamt hat deshalb in seinen Entscheidungen vom 5. 11. 2~ und 3. 3. 27 fest
gelegt, da.B unter Gemeinden oder Tragern der Mmenfiirsorge in:J, Sinne !les §.1531 
RVO. die Trager der Fiirsorge im Sin.ne· der fiirsorgerechtlichen LeistQllg iil:ler
haupt gemeint sind 3 • Der. Anspruch beschrankt sich aber auch ~uf die fiir~orge
rechtliche Leistung. Dariiberhinausgehende Leistung der Vorsorge oder die frei
willige Leistung bringt den Ersatzanspruch nicht zum Entstehen. § 1531 RVO. 
bedeutet gegeniiber.§ 21 RFV. die Sonderregelung. 

II. 1m einzelnen miissen die Anspriiche an die Trager der Krankenversiche
rung (1), der Unfallversicherung (2) und d~r InvalidenverElichel'lUlg (3) unter
schieden werden. 

1. Krankenversicherung. Voraussetzung fiir den Ersatzanspruch ist, daB 
der sozialversicherungsrechtliche Anspruch des IDlfsbedfu:ftigen sich auf diejenige 
Krankheit, denjenigen Rterbefall oder dasjenige· Wochenbett bezieht, weswegen 
der Fiirsorgeverband eingetreten ist (§ 1532 Ein,heit des Leistul).gsgrundes). Fiir 
die Durchfiihi:ung des Anspruches sind besondere Beziehll1;lgen zwisohen den Be
standteilen der sozialversicherungsrechtlichen Leistung der Kra~enkasse ,(§ 179) 
und dem Bestandteil der fiirsorgere.chtlichen Leistung hergestellt (§ 1533): 

a) zwischen Sterbegeld und Bestattungskosten. Falls die vom Fiirsorgeverband 
aufgewandten Bestattungskosten (§ 6 Abs, 2 RGr.) hOher sin!l als das Sterbegeld, 
verbleibt die Restlast dem Fiirsorgeverband, der insoweit gegebenenfalls die An
spriiche aus der Rangverschiebung gegen den NachlaB oder die Unterhaltsverpflich
teten hat, 

b) zwischen Krankenpflege (§ 182 Zif£. 1, also arztliche Behandlung und Ver
sorgung mit Arznei und kleineren Heilmitteln) und den entsprechenden Leistungen 
der fiirsorgerechtlichen Krankenhilfe. Hierfiir sind 3/s des Grundlohnes ohne Riick
sicht darauf, ob Unterbringung im Krankenhause stattgefunden hat oder nicht, 
zu ersetzen. Diese Grenze ist eine Hochstgrenze. Werden die Leistungen des 
Fiirsorgeverbandes hierdurch nicht gedeckt, so gilt das unter a) Gesagte auch hier, 

c) zwischen Krankengeld (§ 182 Ziff.2), Wochenhilfe (§ 195a), Familienhilfe 
(§ 205a) und den entsprechenden Leistungen der fiirsorgerechtlichen Krankenhilfe 
und Wochenfiirsorge. Fiir den Unterhalt im Krankenhause (nicht fiir die im 
Krankenhaus gewahrte Krll,nkenpflege im Sinne des § 182, Ziff. 1) wird die Halfte 
des Grundlohnes angesetzt. Das MaB des Anspruchs i'3t grundsatzlich auf die 
Halfte des Krankengeldes festgesetzt, und zwar fur die Zeit in der fiirsorgerechtliche 
Leistungen und sozialversicherungsrechtlicher Anspruch zllsammenfallen. Diese 
Beschrankung des MaBes fallt weg, so lange dem Unterstutzten vollstandiger 

~ Wegen der Einzelheiten vgl. auoh die §§ 1537 bis 1539 RVO. 
2 VgI. auch Z. ~. HW. 30 8p.394. 
3 Amtl. Naohr. d. RVA.1927, 8.247, hierzu Z. f. HW. 32 8p. 293; Arb.-Versorgung 

1927, S. 198. Auf den Wortlaut des § 116 RVO., der von Fiirsorgeverbanden sprioht, gehen die 
Entscheidungen nioht ein. 
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Uriterhalt in einer Anstalt gewahrt worden ist. Del'. Zugriff auf das Krankengeld 
und die anderen Beziige ist durch § 1535b geregelt. . 

2. Unfallversicherung. Voraussetzung ist auch hier (§ 1534) die Einheit des 
Leistungsgrundes. Auch hier sind besondere Beziehungen zwischen den Leistungen, 
ahnlich wie bei del' Krankenversicherung, hergestellt (§ 1535): 

a) Sterbegeld und Bestattungskosten, 
b) Krankenbehandlung (arztliche Behandlung, Arznei und Heilmittel - nicht 

nul' kleinere Heilmittel im Sinne von § 182 -, Pflege, §§ 558b, 930, 1065) und 
entsprechende fiirsorgerechtliehe Leistungen. Zugrunde zu legen ist del' wirkliche 
Aufwand des Fiirsorgeverbandes aueh bei Behandlung im Krankenhause. 

c) Unfallrente und iibriger Inhalt del' fiirsorgerechtlichen Leistung, naPlentlieh 
also Gewahrung des notwendigen Lebensunterhaltes. Hier gilt das zu lc) Gesagte 
entspreehend (§ 1535a). 

3. Invalidenversicherung. Hier stehen nur die Renten fiir die Ersatz
anspriiehe zur Verfiigung (§ 1536). Fiir den Umfang des Anspruchs und das MaB 
des Zugriffs gelten die Bestimmungen zu Ie) ebenfalls. 

III. Fiir die Angestelltenversieherung gilt das oben unter I Gesagte grund
tlatzlieh aueh, soweit es sieh auf die Rangordnung von Fiirsorgepflieht und Lei
stungspflieht des Tragers der Angestelltenversieherung bezieht. Del' aUB del' Rang
verschiebung sieh ergebende Ersatzansprueh ist abel' nul' unvollkommen aus
gebildet. Zwar hatte § 80 des AVG. in del' Fassung yom 28.5.24 als Ersatz
anspruehsbereehtigte unter Zugrundelegung des Wortgebrauchs del' RFV. die 
Fiirsorgeverbiinde schleehthin genannt. Damit war eine Einsehrankung des Er
stattungsanspruches auf bestimmten Gebieten del' fiirsorgerechtliehen Leistung 
ausgeschlossen. Dureh das Reiehsgesetz yom 28. 7. 251 ist diese Bestimmlmg 
dahin geandert, daB die Fiirsorgeverbande nur als Trager der Armenfiirsorge ersatz
bereehtigt sein sollen2• 

Die Stellung des Fiirsorgeverbandes im Verfahren ist die ahnliehe wie nach 
RVO. (§§ 83-86 AVG.). Streitigkeiten werden allerdings nieht im Spruehverfahren 
fiir Angestelltenversicherung, sondern im Verwaltungsstreitverfahren oder dureh die 
Aufsiehtsbehorde entschieden3 • Voraussetzung fiir den Anspruch ist die Gleieh
zeitigkeit der Leistungen, wahrend die Einheit des Leistungsgrundes im Gegensatz 
zur Kranken- und Unfallversieherung nicht gefordert wird. Die sozialversiehe
rungsreehtliehen I.eistungen, die in Ansprueh genommen werdt'n konnen, sind 
lediglich die gemaB § 61 iIll Todesfalle erfolgenden Beitragsersta.ttungen - sie 
kommen fiir den Ersa,tz der Bestattungskosten in Frage - und das Ruhegeld, 
nieht aber das Rausgeld (§ 44), Abfindungen (§ 63, 76) oder Beitragserstattungen 
(§§ 61,62,385). Nach § 82 stehen riiekstandige Rentenbetrage bis zur voIlen Rohe, 
laufende nul' bis zur hal hen, zur Verfiigung, auch wenn der Betreffende yom Fiir
sorgeverbande iIll Krankenhause den voIlen Unterhalt erhalten hat. 

IV. Fiir die Reiehsknappschaftsversiehel'1mg4 gilt jetzt § 105 des Reichsknapp-
schaftsgesetzes in der Fassung yom 1. 7. 26 5• ' 

V. Zur Sozialversicherung gehort' auch die am 1. lO. 27 in Kraft ge
tretene Arbeitslosenversicherung6• Wahrend aIle anderen Versicherungsgesetze, 
wie wir gesehen hahen, besondere Vorschriften iiber die Reehtsfolgen der Rang
verschiebung zwischen Versicherungstragern und Fiirsorgetragern in der Form 
des Ersatzanspruches getroffen haben, fehlen diese Vorschriften im Arbeits-

1 RGBI. I, 8. 157. 
2 DERSCH: Kommentar 8.494, ADm. 4a zu § 80; HOFFMEISTER in Z. f. HW. 32 8p.463. 
3 HOFFMEISTER: a. a. 0., 8p.464. 4 HOFFMEISTER: a. a. 0., Sp.430. 
5 RGBI. I, S.369. 
6 RG. iiber die Arbeitsvermittiung und Arbeitslosenversioherung. Vom 16. 7. 27, 

RGBI. 1,187. 
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losenversicherungsgesetz. Der Vorrang der Arbeitslbsen'versicherung vor der fiir
Borgerechtlichen Leistung ist an keiner Stelle des Gesetzes besonders betont. Er 
folgt jedoch aus dem allgemeinen Grundgedanken der Rangordnung, daB innerhalb 
der offentlichen Trager immer der im Range vorangeht, bei dem die Mittel zur 
Hilfe ganz oder teilweise durch die Betroffenen selbst aufgebracht werden. Da 
gesetzliche Vorschriften iiber die Folgen der E,angverschiebllng fehlen und da 
auch nicht ersichtlich ist, daB etwa im Wege der erganzenden Ausfiihrungsbestim
mungen (§ 212 des Gesetzes) hieriiber besondere Bestimmungen erlassen werden 
konnen, muB es bei der allgemeinen Best,immung des § 21 RFV. sein Bewenden 
behalt.en, wona.ch die Verpflichtung der Reichsanstalt fiir Arbeitslosenversicherung 
durch die RFV. nicht beriihrt wird. Die Leistungen der Arbeitslosenversichenmg 
setzen zwar keine Hilfsbediirftigkeit im fiirsorgerechtlichen Sinn voraus, sie kniipfen 
vielmehr nach der Methode der bisherigen Sozialversicherung an einen bestimmten 
Tatbestand (Arbeitslosigkeit) den Anspruch auf Hilfe. SowElit Erwerbslosigkeit 
gleichzeitig Hilfsbediirftigkeit im fiirsorgerechtlichen Sinne ist; kann die fiirsorge
rechtliche Leistung sowohl als Erganzung wie auch als Ersatz in Frage kommen. 
Soweit Erganzung vorliegt, steht eine eigentliche Rangverschiebung nicht in Frage. 
Soweit indessen die versicherungsrechtliche Leistung nicht eintritt und der not
wendige Lebensbedarf durch die fiirsorgerechtliche Leistung beschafft wird, ent
steht die Frage, ob ein Ersatzanspruch des Fiirsorgetragers gegen den Versiche
rungstrager gegeben ist. Bei dem Mangel an Sonderbestimmungen bleibt nur der 
Weg iiber den § 21 Abs.2 RFV., dem l!,iirsorgetrager einen Ersatzanspruch zu 
geben. Fiir diesen Ersatzanspruch wiirde das durch § 23 RFV. gegebene besondere 
Verfahren nicht in Frage kommen. Da der Ersatzanspruch ein offentlich-rechtlicher 
ist, der seine Grundlage allein im offentlichen Recht hat, konnte eine Streitigkeit 
iiber ibn auch nicht als eine biirgerlichrechtliche angesehen werden, vielmehr 
kamen nur die gemaB § 29 eingerichteten SpruchbehOrden und das nach §§ 178ff. 
eingerichtete Einspruchs- und Berufungsverfahren in Frage. 

D. Versorgung. 

Neben den Leistungen der Versorgung, namentlich aus dem RVG. yom 
12. 5. 201 kommen im wesentlichen erganzende Leistungen. in der Form der 
sozialen Fiirsorge fiir Kriegsbeschadigte und Kriegshinterbliebene in Frage. Ein 
besonderer fiirsorgerechtlicher Ersatzanspruch an den Trager der Versorgung, 
also an das Reich, ist nicht gegeben. Die Bestimmungen im § 68 RVG. bedeuten 
keine Rechtsfolgen einer Rangverschiebung. Wenn ein Darlehn oder ein VorschuB 
gegeben wird, so entsteht dadurch gegen den Empfanger ein Rechtsanspruch des 
Fiirsorgetragers auf Zuriickzahlung. Dieser Anspruch ist ein privatrechtlicher. 
Zur Befriedigung kann der Anspruch auf Versorgungsgebiihrnisse iibertragen, 
verpfandet und gepfandet werden (§ 68 Ziff. 1). Wenn ein Fiirsorgeverband einen 
Anspruch auf Riickzahlung einer nach gesetzlicher Verpflichtung gewahrten Leistung 
hat - inwieweit er das hat, wird sich aus Kapitel VI ergeben -, dann kann die 
Befriedigung dieses Anspruches in der gleichen Weise erfolgen. Dies sind keine 
Vorschriften der fiirsorgerechtlichen Rangordnung, sondem rein versorgungs
rechtliche Vorschriften iiber die Abtretbarkeit versorgungsrechtlicher Anspriiche. 

§ 19. Die Rangordnung fUr die fiirsorgerechtlicbe Vorsorge. 
Fiir die fiirsorgerechtliche Vorsorge fehlen besondere Vorschriften hinsichtlich 

der Rangordnung. Lediglich § 4 RJWG. kann in diesem Zusammenhang betrach
tet werden. Hier ist beziiglich der Schaffung von Einrichtungen der Vorrang 

1 RGB. S.989. Jetzige Fassung vom 22.12.27 RGBI. I, S.515. Vgl. S.15, Anm.8. 
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anderer Stellen ausdriicklich festgestellt. Indes ist die rechtliche Bedeutung des 
§ 4 unter diesem Gesichtspunkt zweifelhaft, da selbstverstandlich eine ohne Anregung 
und ohne Forderung anderer Einrichtungen und VeranBtalt~gen geschaffene Eigen
einrichtung moglich ist. Man kann sie dann als eine freiwillige Einrichtung im 
Sinne von S. 103 betrachten. 

Fiinftes Kapitel. 

Die fiirsorgerechtliche Znstiindigkeit. 
Unter der W ortverbindung fiirsorgerechtliche Zustandigkeit werden Vorschriften 

zusammengefaBt, die in anderen Rechtsnormengruppen nicht unter Zustandigkeit 
behandelt zu werden pflegen. DJe fiirsorgerechtlicheZustandigkeit umfaBt zwei ver
schiedene Gruppen: 

a) Bestimmungen, die dem Hilfesuchenden sagen, an wen er sich zu wenden 
hat, und den Organen, fiir wen sie einzutreten verpflichtet sind, d. h. Bestim-
mungen iiber die ortliche und sachliche Zustandigkeit (§ 20). "." 

b) Bestimmungen, die die Kosten der fiirsorgerechtlichen Leistungen im Sinne 
von Kapitel III auf die Trager verteilen. Sie beruhen darauf, daB das nach den 
Vorschriften zu a) zustandige Organ nicht immer zu denjenigen Tragern gehort, 
die nach fiirsorgerechtlichen Grundsatzen die Kostenlast trifft (§§ 21, 22). Diese 
Bestimmungen beruhen auf der Unterscheidung von vorlaufiger und endgiiltiger 
Hilfspflicht, die das ganze Fiirsorgerecht durchzieht. 

Unter dem Begriffe Zustandigkeit sind diese Bestimmungen zu a) und b) im 
Abschnitt C der RFV. zusammengefaBt, soweit sie sich auf die Fiirsorgepflicht 
beziehen. 

§ 20. Sachliche und ortliche Zustandigkeit. 
Ortliche und sachliche Zustandigkeit bezieht sich sowohl auf die Leistung als 

auch auf die Vorsorge. 

A. Sachliche Zustandigkeit. 

I. In der Fiirsorgepflicht. 1. Die Bezirksfiirsorgestelle ist grundsatzlich in samt
lichen Angelegenheiten der Fiirsorgepflicht zustandig. Der Hilfsbediirftige als solcher 
wendet sich an die Bezirksfiirsorgestelle (§ 7 Abs. 1). 

2. Fiir den Fall, daB gemaB § 3 Abs. 2 Gemeinden herangezogen sind, trifft das 
Reichsrecht keine Regelung. 1m Landesrecht ist dann vielfach der Gemeindevor
stand als die sachlich zustandige Stelle bezeichnet. 

3. Die Landesfiirsorgestelle ist reichsrechtlich ohne eigene Zustandigkeit, viel
mehr hangt ihre sachliche Zustandigkeit von der landesrechtlichen Regelung abo 

4. Die Fiirsorgestelle fiir Kriegsbeschadigte und Kriegshinterbliebene ist sach
lich fiir diese Personen zustandig. Nach der Verordnung iiber die soziale Kriegs
beschadigten- und Kriegshinterbliebenenfiirsorge vom 8.2. 19 1 in der Fassung 
des § 34 der RFV. konnen die Aufgaben der Fiirsorgestellen auch andern Behorden 
:libertragen werden. Dies ist landesrechtlich im groBten Umfange geschehen (fUr 
PreuBen vgl. z. B. § 10 AV.). Insoweit dies geschehen ist, ist die sachliche Zu
standigkeit nach den entsprechenden landesrechtlichen Vorschriften zu beurteilen. 

5. Fiir die Hauptfiirsorgestelle gilt das gleiche. Die Hauptfiirsorgestellen haben 
auch auf Grund des Gesetzes iiber die Beschaftigung Schwerbeschadigter in der 
Fassung vom 12. 1. 23 2 eine sachliche Zustandigkeit. Diese ist in PreuBen z. B. den 
Verwaltungsorganen der Landesfiirsorgeverbande iibertragen. 

1 RGBI. 187. 2 RGB!. I, S. 57. 



Sachliche und ortliche Zustandigkeit. 123 

6. Die sachliche Zustandigkeit der PolizeibehOrden Wird durch diese Bestimmun
gen .. nicht eingeschraD.kt. 

n. In der Jugendhilfe. 1. Das Jugendamt ist fiir die Aufgaben der Jugendhilfe 
ohne Einschrankung zustandig. 

2. Das Landesjugendamt erhii.lt seine Zustandigkeit durch die landesrechtlichen 
Bestimmungen. 

3. Die FiirsorgeerziehungsbehOrde ist sachlich zustandig fiir die Durchfiihrung 
der Fiirsorgeerziehung. 

B. OrtUcbe Zustindigkeit. 

I. FiirsorgepDiebt. 1. Diejenige Bezirksfiirsorgestelle ist ortlich zustandig, in 
deren Bezirk der· Hillsbediirftige seinen Aufenthalt bat. Die ortliche Zustandig
keit ist danach weder vom Wohnsitz noch vom gewohnlichen Aufenthalt abhangig, 
das rein tatsachliche Sichbefinden, die Anwasenheit im Bezirk geniigt. 

2. Dasselbe gilt nach Landesrecht fiir Gemeindevorsteher usw. 
3. Fiir die Landesfiirsorgestelle sind die landesrechtlichen Vorschriften ent

scheidend. 
4:~Fiir die Fiirsorgestelle fiir Kriegsbeschadigte war urspriinglich fiir die ort

liche Zustandigkeit der Wohnsitz entscheidend (siehe V Ziff. 22 der Zustandigkeits
grundsatze vom 6.12.19) 1. Durch die RGr. sind diese Zustandigkeitsgrundsatze 
aufgehoben. Eine unmittelbare reichsrechtliche Vorschrift fehlt deshalb. An der 
allgemeinen Bestimmung des § 7 Abs. 1 kann das Landesrecht nichts andern, 
jedoch ware es in der Lage, fiir die ortliche Zustandigkeit seiner Fiirsorgestellen 
andere Bestimmungen zu treffen 2. Dasselbe gilt fiir die Hauptfiirsorgestellen. 

II. Jugendhilfe. 1. Die Zustandigkeit des Jugendamtes ist auf dreierlei Weise 
geregelt: 

. a) Nach § 7 RJWG. ist das Jugendamt ortlich zustandig fiir aIle Minderjahrigen, 
die in seinem Bereich ihren gewohnlichen Aufenthalt haben. Der Begriff des ge
wohnlichen Aufenthaltes besagt hier, daB der Minderjahrige den Mittelpunkt seiner 
Lebensbeziehungen im Bezirk haben, vor allen Dingen also seine Erziehung bier 
empfangen muB. Auf Aufenthalt, gewohnlichen Aufenthalt oder W ohnsitz des gesetz
lichen Vertreters oder des Erziehungsverpflichteten kommt es dabei nicht an. Vor 
allen Dingen scheiden hier auch die Sonderfalle der fiirsorgerechtlichen Zustandig
keit der §§ 7,8,9, 12 RFV. aus, die auf die fiirsorgerechtliche Leistung der Fiirsorge
pflicht beschrankt sind 3 • Der tatsachliche gewohnliche Aufenthalt entscheidet. 
Bei Minderjahrigen in Anstalten ist also das Jugendamt des Anstaltsortes zustandig. 
Weil aber kein Minderjahriger aus Unsicherheit iiber die ortliche Zustandigkeit 
ohne Hille bleiben soIl, ist gemaB § 7 Abs. 1 Satz 2 fiir vorlaufige MaBnahmen jedes 
Jugendamt fiir ortlich zustandig erklart, in dessen Bezirk das Bediirfnis der offent
lichen Jugendhilfe nach irgendeiner Richtung hervortritt. 

b) Abweichend von § 7 regelt sich die Zustandigkeit des Jugendamtes als Pflege
kinderschutzstelle nicht nach dem gewohnlichen Aufenthalt des unterzubringenden 
Pflegekindes, sondern nach dem gewohnlichen Aufenthalt der Pflegeperson. (§ 23.) 

c) Die ortliche Zustandigkeit fiir die Amtsvormundschaft wird, wie oben schon 
erwahnt, durch den Geburtsort des unehelichen Kindes bestimmt. 

2. Die ortliche Zustandigkeit der Landesjugendamter wird landesrechtlich 
bestimmt. 

1 Amtliche Nachrichten des Reichaarbeitsministeriums 1919, H. 11. 
Z Falls durch diese landesrechtlichen Bestimmungen die Fiirsorgestelle, die fiir den einzeInen 

Kriegsbeschadigten zustandig ist, in einem andern Bezirksfiirsorgeverband liegen wiirdeals der, 
der gemaB § 7 Abs. 1 als vorlii.ufig verpflichteter Bezirksfiirsorgeverband in Frage kommt, 
wiirde fiir den andern Verband ein fiirsorgerechtlicher Ersatzauspruch nicht gegeben sein. 

a BAE. 62 S. 140. 
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3. Die ortlicihe Zustiindigkeit der FiirsorgeerziehungsbehOrde ist dutch. § 70 
Abs.2 RJWG. dadurch bestimmt, daB sie von der Zustiindigkeit des Vormund
schaftsgerichtes fiir das Fiirsorgeerziehungsverfahren abhiingig gemacht worden ist. 
Dies gilt auch fiir die vorliiufige Fiirsorgeerziehung. 

4: Die Zustandigkeit des Vormundschaftsgerichte.s richtet sich nach den all
gemeinen Vorschriften des FGG. Fiirsorgerechtliche Besonderheiten sind insofern 
gegeben, als sowohl bei der Schutzaufsicht (§ 57 Abs. 3) wie bei der Fiirsorgeerzie
hung (§ 65 Abs.7) Zustandigkeitsveriinderungen auf Antrag des Jugendamtes 
stattfinden konnen. Endlich ist na~h § 68 RJWG. eine vorlaufige ortliche Zu
standigkeit auch desjenigen'Vormundschaftsgerichtes begriindet, in deBBen Bezirk 
das Bediirfnis nach Fiirsorge hervortritt. . 

m. Streitigkeiten iiber die ortliche Zustiindigkeit konnen dadurch entstehen, 
daB das an sich ortlich zustandige Organ nicht einschreitet, obwohl es dazu 
verpflichtet ware. Diese Streitigkeiten werden nach folgenden Bestimmungen be
handelt: 

1. Fiirsorgepflicht. - Abschiebung. Hier konnen bei der klaren Bestim
mung, daB die Bezirksfiirsorgestelle fiir aIle Hilfsbediirftigen einzutreten hat, die 
sich hei Eintritt der Hilfsbediirftigkeit in ihrem Bezirk befinden, keine Schwierig
keiten entstehen. Soweit der Eintritt der Hilfsbediirftigkeit aber der Fiirsorgestelle 
nicht bekannt wird, gilt der Fiirsorgebediirftige in diesem Bezirk als nicht befindlich. 
Wenn er· sich in hilfsbediirftigem Zustande in den Bezirk eines anderen Bezirks
fiirsorgeverbandes begibt, so wird dadurch der andere Verband gemaB § 7 Abs.l RFV. 
zustandig. Wenn aber der andere Verband dadurch ortlich zustiindig wird, daB ein 
Verband eine pflichtwidrige oder gegen 'freu und Glauben verstoBende Handlung 
vorgenommen hat, so liegt der besondere Tatbestand vor, den § 17 RFV. mit dem 
W orte "Abschiebung" bezeichnet und der besondere Erstattungsanspriiche zwischen 
den 'beteiligten Fiirsorgeverbiinden erzeugt. Es handelt sich hier nicht um einen Fall 
der fiirsorgerechtlichen Zustandigkeit, die auf den Unterschied von vorliiufiger und 
endgiiltiger Pflicht gegriindet ist, sondern um einen Streit, der sich aus der Ver
letzung der ortlichen Zustiindigkeit ergibtl. Wenn der durch die Abschiebung be
lastete Fiirsorgeverband selbst der endgiiltig fiirsorgepflichtige ist, steht ihm der 
Ersatzanspruch nicht zu 2, es sei denn, daB er erst durch die Abschiebung dazu ge
worden ist. 1m iibrigen aber ist der Ersatzanspruch dadurch bestimmt, daB er 
sich nicht wie sonst auf die Kosten der fiirsorgerechtlichen Leistung erstreckt, son
dern im Gegensatz zu § 16 Abs.l auch auf den Verwaltungsmehraufwand, der ohne 
besonderen Nachweis mit 25 vH der Fiirsorgekosten angesetzt 3 werden darf. Wann 
eine solche pflichtwidrige oder gegen 'freu und Glauben verstoBende Handlung 
eines Fiirsorgeverbandes vorliegt, dafiir hat das BA. fiir das Heimatwesen eine Reihe 
von Grundsatzen entwickelt, die im wesentlichen seiner bisherigen Rechtsprechung 
folgen. 

Gliiubiger des Anspruches ist der Verband, der durch die Abschiebung belastet 
worden ist. Dieser Verband hat gegen den abschiebenden Verband sowohl wie 
gegen den endgiiltig verpflichteten Verband einen Anspruch auf Ersatz seiner 
Kosten. Der Anspruch auf Ersatz seines Verwaltungsmehraufwandes steht ihm 
nur gegen den abschiebenden Verband zu'. 

Erne pflichtwidrige oder gegen Treu und Glauben verstoBende Handlung liegt 
vor, wenn die dem Fiirsorgeverband durch das Fiirsorgerecht auferlegten Pflichten 
nicht oder nicht geniigend erfiillt sind. Hieriiber urteilt das BA. fiir Heimatwesen 
auch von Amts wegenli. Eine Plichtwidrigkeit liegt immer vor, wenn die Hilfe un-

1 Vgl. GRAEFFNER-SDIM: S.249. Der Rechtsbegriff der Abschiebung findet sich im UWG. 
nicht. Er ist durch das BA. entwickelt worden. Zum ersten Male BAE. 4 S. 94. 

s BAE. 61 S. 42. 3 BAE. 63 S. 100. 4 BAE. 61 S. 159. 6 BAE. 60 S. 165. 
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begriindeterweise voHstandig abgelehnt worden ist 1 .. DaB der Hilfsbediirftige sich 
nicht beschwert, sondern sich infolge der Ablehnung in den Bezirk eines andern 
Verbandes begibt, beseitigt die Pflichtwidrigkeit der Ablehnung nicht. 

Eine Pflichtwidrigkeit liegt aber auch vor, wenn die Hilfe zwar nicht abgelehnt, 
aber in einer Form gewahrt wird, die fiirsorgerechtlich nicht begriindet ist 2. 

Es handelt sich hier vor aHem um die Gewahrung von Reisegeld 3 an Hilfsbediirftige, 
die dadurch veranlaBt werden, den Bezirk des Verbandes zu verlassen. Hier liegt 

. eine pflichtwidrige Handlung in der Regel dann vor, wenn durch die Ge-
wahrung des Reisegeldes del' Hilfsbediirftigkeit nicht abgeholfen wird '. Die Ge
wahrung des Reisegeldes muB deshalb grundsatzlich von der Priifung abhangig 
gemacht werden, ob der Hilfsbediirftige an seinem Zielort hilfsbediirftig bleiben wird 
oder nicht 5. Besteht die durch Tatsachen begriindete Erwartung, daB er dort Arbeit 
finden oder bei unterhaltsfahigen und unterhaltsbereiten Angehorigen unterkolUIIlen 
kann, dann kann die Gewahrung von Reisegeld fiirsorgerechtlich begriindet sein 6• 

Dies erfordert aber in der Regel eine Priifung, die aktenkundig gemacht werden muB7. 
Reisegeld an ortsangesessene Personen wird deshalb nur nach besonders eingehe.nder 
Priifung zu gewahren sein 8. Wenn durch das Dazwischentreten unvorhersehbarer 
Umstande die an sich begriindete Erwartung nicht in ErfiiHung geht, liegt eine 
Abschiebung nicht vor. Uberhaupt ist die Voraussetzung des Ersatzanspruches, 
daB die Hilfsbediirftigkeit angedauert hat. War sie inzwischen .unterbrochen, so 
ist die Belastung des Verbandes keine Folge der Abschiebung. Besonders strenge 
MaBstabe legt das BA. in den Fallen an, in denen kranke Hilfsbediirftige nicht im 
Wege der Krankenhilfe direkt versorgt, sondern mit Reisegeld weitergeschickt 
werden&. Selbst bei Ablehnung der angebotenen Krankenhausaufnahme kann 
die Gewahrung von Reisegeld sich ala pflichtwidrige Handlung darstellen10• 

Die pflichtwidrige oder gegen Treu und Glauben veratoBende Handlung fiihrt 
aber nur dann zu dem im § 17 RFV. bezeichneten Anspruch, wenn sie yom Fiirsorge
verband zu vertreten ist. Die Handlung der eigenen Fiirsorgestelle und ihrer Be
amten hat der Verband selbstverstandlich zu vertreten. Aber auch bei den nach 
§§ 3 und 5 RFVmoglichen tibertragungen haftet der Fiirsorgeverband fiir die pflicht
widrigen Handlungen dieser durchfiihrenden Stellen, der Gemeindevorstande, der 
Versicherungstrager, der freien Wohlfahrtspflegell • 

Wenn das Jugendamt Organ des Fiiraorgeverbandes ist - ob die OrganbesteHung 
auf Gesetz beruht, wie z. B. in Thiiringen 12 oder durch BeschluB des Selbstverwal
tungskorpers herbeigefiihrt ist, ist gleichgiiltig - haftet der Fiirsorgeverband auch 
fiir dessen pflichtwidrige Handlung. Die Verwaltungsstelle, die eine Abschiebung 
begeht, kann sich auch nicht darauf berufen, daB sie in anderer Eigenschaft (als 
Polizei, als Wohnungsamt) gehandelt hatte, wenn sie an sich gleichzeitig Fiir
sorgebehorde ist 13. Dagegen sind die Falle anders zu beurteilen, in denen andere 
Organe, die nicht Organe des Fiirsorgeverbandes sind, auf Grund gesetzlicher Vor· 

1 BAE. 64 S. 33, Ablehnung der KrankenhiIfe, weil der Hillsbediirftige aus Schamgefiihl 
wegen Anwesenheit einer Dame die Krankheit nicht naher bezeichnet; vgl. auch den Fall 65 
S.230. Abschiebung Obdachloser BAE. 66 S.47. 

2 Den ernstlichen EntschluLl des Hillsbediirftigen abzureisen, kann der Fiirsorgeverband 
unter Umstanden bcriicksichtigen. BAE. 63 S. 54, 139. 

3 SEEGER: Reiseuntcrstiitzungen, Fiirsorge 1924, S. 180. Vgl. auch z. B. Jiidische Arbeits-
und Wanderfiirsorge 1. Jahrgang S.13. . 

4 BAE. 64 S. 130. Abschiebung eines Auslanders BAE. 64 S. 6; hierzu auch SANDRE, S; 49. 
o Vgl. den typischen Fall der Abschiebung einer Fliichtlingsfamilie BAE. 65 S. 53 mit Zeich· 

nung, ferner BAE.65 S.174; 66 S.32. 
6 BAE.65 S.182. 7 BAE.63 S.190. 8 BAE.65 S.84, 124 u. 184; 66 S.157. 
9 BAE.64 S.85, 149; 65 S.74, 116, 233; 66 S.132, 134. 

10 BAE.64 S.85; 65 S.116. 11 BAATH, S.156. 12 BAE.62 S.169. 
13 BAE.62 S.88, 147. 
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schriften Reisegeld gewahren. Dies war nach § 13 Abs. 2 der Erwerbslosenfiirsorge
verordnung vom 16. 2. 24 und ist ,jetzt nach § 132 des Reichsgesetzes iiber Arbeits
vermittlung und Arbeitslosenversicherung zulassig. Hier liegt keine Abschiebung 
vor, da die Voraussetzung fiii' die Gewahrung des Reisegeldes nicht die fiirsorge
rechtliche Hilfsbediirftigkeit istl, solange nicht dem Arbeitsamt nachgewiesen wer
den kann, daB ihm die fiirsorgerechtliche Hilfsbediirftigkeit des Antragstellers 
bekannt war und die Gewahrung des Reisegeldes erfolgt ist,um den Hilfsbediirftigen 
nach einem anderen Verbande abzuschieben. 

In seiner friiheren Rechtsprechung hatte das BA. zwischen der einfachen Ab-' 
schiebung (der fahrlassigen Nichterfiillung der vorlaufigen Fiirsorgepflicht) und der 
qualifizierten Abschiebung (der bewu.Bt rechtswidrigen Verletzung) unterschieden, 
ohne aber den Abschiebungsanspruch selbst damit unterschiedlich zu gestalten. Die 
RFV. bezeichnet den gesamten Tatbestand des § 17 wortlich mit Abschiebung und 
umfaBt damit die beiden FaIle gleichmaBig. Der Anspruch fiir den Verwaltungs
mehraufwand ist also in beiden Fallen gegeben 2. 

2. Jugendhilfe. Falls zwischen Jugendamtern Streit iiber die ortliche Zu
standigkeit entsteht, entscheidet fiir ,Jugendamter des gleichen Landes die oberste 
Landesbehorde. Fiir den Fall, daB die Jugendamter verschiedenen . Landern an
gehoren, entscheidet das Reichsverwaltungsgericht und gemaB Art.9 des EG. 
RJWG. das BA. fiir das Heimatwesen, solange ein Reichsverwaltungsgericht 
noch nicht gebildet ist. Es ist dies der einzige Fall, in dem das BA. fiir Heimatwesen 
ohne die Voraussetzung der fiirsorgerechtlichen Hilfsbediirftigkeit zustandig ist3 • 

§ 21. Fiirsorgerechtliche Lastenzustandigkeit. 

A. GrundsatzIiche Bemerkungen. 

Die Gruppe von Rechtsnormen, die in dies em Abschnitt unter dem Begriff der 
Zustandigkeit zusammengefaBt wird, regelt nicht die rechtlichen Beziehungen 
zwischen dem einzelnen Hilfesuchenden und dem Fiirsorgeverband. Sie behandelt 
vielmehr die Frage, welchem Trager die durch fiirsorgerechtliche Leistungen 
entstandenen Kosten auferlegt. werden sollen, d. h. nach welchem Grundsatz die 
durch solche Leistungen entstandenen Kosten auf die durch das Fiirsorgerecht 
geschaffenen Trager verteilt werden sollen. Fiirsorgerechtliche Zustandigkeit ~ 
diesem Sinne ist Auswahl des Lastentragers, bezeichnet einen Verteilungsmecha
riismus4• Auf die Unterschiede dieser Lastenverteilung von der Aufgabenverteilung 
und von dem Lastenausgleich ist oben besonders5 hingewiesen. 

Die Lastenzustandigkeit der Fiirsorgepflicht und der Jugendhilfe muB getrennt 
behandelt werden. Sie bezieht sich nur auf die durch die einzelne fiirsorgerechtliche 
Leistung entstandenen Kosten, also nicht auf Verwaltungskosten (§ 16 I RFV.). 

Auf den ersten Blick konnte es erstaunlich erscheinen, daB hierfiir so verwickelte 
Bestimmungen getroffen werden muBten, wie es die §§ 7ff. RFV. tatsachlich sind. 
Wenn sachlich und ortlich fiir den Hilfesuchenden die zustandige Fiirsorgestelle 
bestimmt ist, so ergibt sich hieraus der Trager, namlich der Trager, dessen Fiirsorge
stelle gemaB § 7 Abs. I RFV. in Tatigkeit tritt. Da jeder Trager nur eine Fiirsorge
stelle haben kann, ist der Trager, d. h. der Fiirsorgeverband durch § 7 Abs. I ein-

1 BAE. 65 S. 91. 
a So auch BAATH, S.156; Bad. VG. v. 5.1.26; Bad. VerwZ. 1926, S.109; .A. M. WOLTZ

RUPPERT-RICHTER, S. 40. 
B BAE. 62 S. 140. 
4 Vgl. § 18 des Sachs. Wohlfahrtspflegegesetzes, wo es ausdriicklich heiBt: "DieZustii.ndig

keit und die Kostenerstattung regelt sich nach den §§ 7 RFV.ff.". 
Ii Vgl. S. 27. 
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deutig bestimmt. Die Durchfiihrung dieses Gedankens wiirde ergeben, daB die 
besprochenen Bestimmungen uber die ortliche und sachliche Zustandigl>:~it aus
reichen, um nicht nur dem einzelnen Hilfesuchenden diejenige Stelle' zu. be
zeichnen, an die er sich zu wenden hat und der einzelnen Fiirsorgestelle zu sagen, 
fUr welche Hilfesuchenden sie einzutreten hat, sondern daB sie auch genugen, den 
Verband, der die Kosten zu tragen .hat, zu bestimmen. Der einzige Rechtssatz uber 
die fUrsorgerechtliche Zustandigkeit im Sinne dieses Abschllittes, d. h. also uber 
die Lastenverteilung wiirde danach zu lauten haben: 

"Derjenige Fiirsorgeverband tragt die Kosten der fUrsorgerechtlichen MaB
nahmen, in dessen Bezirk der HilfsbedUrftige bei Eintritt der .HilfsbedUrftigkeit 
sich befindet." Es ware danach nur zu erortern, was unter "sich befinden" und 
was unter "Eintritt der HilfsbedUrftigkeit" zu verstehen ware. 

Diese Losung hat die Gesetzgebung nicht gewahlt. Die Losung des Gesetzes 
beruht vielmehr auf dem Unterschied von vorlaufiger und endgUltiger Fiirsorge
pflicht. Das Gesetz verwendet fur diese Unterscheidung den Begriff des gewohn
lichen Aufenthaltes des HilfsbedUrftigen. 

Die Frage der Lastenverteilung gehort zu den vier Hauptfragen jedes Fiirsorge
rechts .. Auf der einen Seite steht die yom Gesetz geschaffene Menge der Lastentrager; 
ihnen gegenuber steht die Masse der HilfsbedUrftigen, die, nach Ort und Zeit wech
selnd, eine niemals vorher bestimmbare anonyme Masse darstellen, von der zunachst 
nur feststeht, daB die fUr sie erforderlichen fUrsorgerechtlichen MaBnahmen einen 
erheblichen Kostenaufwand verursachen. Ebenso steht fest, daB dieser gesamte 
Kostenaufwand von den Lastentragern zu ubernehmen ist. Es muB zwischen dem 
einzelnen Trager und dem einzelnen HilfsbedUrftigen eine rechtliche Verknupfung 
gefunden werden, um sagen zu konnen, welcher Trager fUr welche HilfsbedUrftige die 
Kosten zu ubernehmen hat. Diese Verknupfung muB in irgendeiner Beziehung 
des einzelnen HilfsbedUrftigen zu einem einzelnen Trager gesucht werden. 1st der 
Trager eine Korporation (z. B. eine 1nnung oder eine Genossenschaft), so ist die 
Mitgliedschaft die gegebene BeziehuiJ.g 1. 1st der Trager aber eine Gebietskorper
schaft, d. h. eine Rechtspersonlichkeit, die mit einem geographisch bestimmten 
Teil der Erdoberflache in wesentlichen Rechtsbeziehungen verbunden ist, so ist 
die gegebene Beziehung 'die, daB dar HilfsbedUrftige zu dies em Gebiet auch in irgend
welchen Beziehungen steht. Diese Beziehung, die dann das Fiirsorgerecht als 
Grundlage fUr die Zustandigkeit genannte Lastenverteilung verwenden will, muB 
folgende Bedingungen erfullen, um zu dem angegebenen Zweck verwendbar zu sein: 

a) Es muB sich um Beziehungen handeln, die jedes menschliche Wesen ohne 
Rucksicht auf Alter, Geschlecht, korperlichen oder geistigen Gesundheitszustand 
haben muB. Damit entfallt die Moglichkeit, z. B. den Ort der EheschlieBung zu 
wahlen, weil dann eine Bestimmung fUr die Jugendlichen, die noch nicht verheiratet 
sein konnen und fUr unverheiratete Erwachsene fehlen wiirde. Ausgeschlossen ist auch 
der Ort der gewerblichen Niederlassung oder uberhaupt der Berufsort, weil-nicht 
jeder HilfsbedUrftige eine gewerbliche Niederlassung oder einen Beruf hat. Es bleibt, 
um diese Bedingung zu erfUllen, nur ubrig, den Geburtsort oder den Aufenthalts
ort zu wahlen. Aber auch hier bleiben Lucken. Es mussen bei Wahl des Geburts
ortes erganzende Bestimmup.gen getroffen werden fUr diejenigen, deren Geburtsort 
nicht zu ernlitteln ist oder -deren Geburtsort sich im Auslande befindet. 'Ober die 
Schwierigkeiten bei Verwendung des Aufenthaltes als entscheidendes Merkmal fUr 
die Zustandigkeit wird noch zu sprechen sein. 

1 VgI. z. B. Preull • .Allg. Landrecht § 9 Teil II Titel19: Privilegierte Korporationen, welche 
einen besonderen Armenfonds haben oder dgl. ihrer Verfassung gemall durch Beitrage unter 
sich aufbringen, sind ihre unvermogenden Mitglieder zu ernahren vorziiglich verbunden. Siehe 
DIEFENBACH: Reichsarmengesetz, S. lOO. 
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b) Die Beziehung muB auf einer sinnvollen Art der ZusammengehOrigkeit 
des Fiirsorgeempfangers und des zustandigen Tragers beruhen. Eine solche sinn
volle Beziehung 1 ware vielleicht dadurch gegeben, daB man als zustandig den 
Ort bezeichnet, wo die in Frage kommende Person ihre Steuern bezahIt2. Indes 
ist gerade dieses Moment nicht verwertbar, weil der allergroBte Teil der Hills
bediirftigen uberhaupt keine Steuern bezahlt. Eine sinnvolle Beziehung kann 
auch bei einem langeren Aufenthalt in einem Ort insofern angenommen werden, 
als dann ein gewisses gegenseitiges ZusammengehOrigkeitsgefiihl begriindet wird. 

c) Endlich muB die Beziehung, da es sich urn die Durchfiihrung von MaBnahmen 
der offentlichen Verwaltung handelt, rechtlich faBbar und leicht feststellbar sein. 
Diese Bedingung erfiillt der Gedanke, die Zustandigkeit an den Geburtsort zu 
knupfen, vielleicht am besten. 

Es bleibt also tatsachlich nur Geburtsort oder Aufenthaltsort als verwendbar 
ubrig, d. h. die Lasten der fiirsorgerechtlichen MaBnahmen sollen entweder den fiir 
den Geburtsort ortlich in Frage kommenden Fiirsorgeverband oder den Fiirsorge
verband des Aufenthaltsortes treffen. Die Entscheidung uber den Verteilungs
mechanismus ist keine rein fiirsorgerechtliche, sie kann nur im Zusammenhang 
mit den tatsachlichen wirtschaftlichen und sozialen Verhaltnissen getroffen werden, 
insbesondere mit der Frage der Bevolkerungsbewegung. Denn fiir eine Be
volkerung, in der es Regel ist, daB der Einzelne sein Leben an seinem Geburts
ort verbringt, wird die Begriindung der fiirsorgerechtlichen Zustandigkeit auf den 
Geburtsort richtig sein. Dieselbe Regel~g wird aber zu Schwierigkeiten fiihren, 
wenn es nicht mehr Regelfall ist, daB der Geburtsort auch dauernder Mittelpunkt 
des Lebens bleibt. 1m ersteren Falle ist die Forderung der sinnvollen Beziehung 
erfiillt, denn es ist sinnvoll' daB der Fiirsorgeverband, in dem der Hilfsbediirftige 
geboren ist und sein Leben ,verbringt, auch die Lasten fiir seine Bilfsbediirftigkeit 
tragt. 1m anderen FaIle entbehrt aber die Bezugnahme auf den Geburtsort des 
Sinnes. Es ware zwar verwaltungsmaBig einfach, die auf den Geburtsort begriindete 
Regelung beizubehalten; die Bedingung der leichten Feststellbarkeit ware fiir 
die uberwiegende Menge aller Fiirsorgefalle erfiilIt, nicht aber die der sinnvollen 
Beziehung. Bier liegt der Gedanke, den Aufenthaltsort als Grundlage fiir die fiir
sorgerechtliche Zustandigkeit zu nehmen, bedeutend naher. 

Von der Beweglichkeit der Bevolkerung hangt also die Wahl des Verteilungs
mechanismus sehr wesentlich abo Die Bewegung der Bevolkerung aber ist nicht 
unabhangig von der rechtlichen Regelung der Bewegungsmoglichkeit, von den 
Vorschriften, die wir unter dem Begriffe der Freizugigkeit zu verstehen pflegen. 
Bier wird ersichtlich, daB zwischen Freizugigkeit und fiirsorgerechtlicher Zustandig
keit ein innerer Zusammenhang besteht3 • Nun gibt es aber neben der eben be
sprochenen Bevolkerungsbewegung, die auf dem Grundsatz der Freizugigkeit be
ruht, noch die Bewegung durch Reisen, Wandern, durch vorubergehende Aufent
haltsanderung fiir bestimmte Zwecke. Diese Bewegung der Bevolkerung ist 
auch wieder von den wirtschaftlichen Verhaltnissen und den Verkehrsverhaltnissen 
abhangig. 

Es besteht also die Moglichkeit, daB die Bilfsbedurftigkeit am jeweiligen Aufent
haItsort der Hilfsbediirftigen eintritt. Zur Regelung dieser Moglichkeit dient die 
Unterscheidung der vorlaufigen und der endgiiltigen Fiirsorgepflicht. Lastentrager 
bleibt beim Geburtsortsprinzip auch in diesem Falle der fiir den Geburtsort zustan-

1 "Das gerechte Kriterium", vgl. DIEFENBACH: Reichsarmengesetz, S. 104, ana dem Kom
missionsbericht zum UWG. 

2 SO Z. B. Preua. ALR. § 12 Teil II Titel19 "Diejenige Gemeinde • . . zur Emiihrung des 
Verarmten verpffichtet, bei welcher derselbe zu den gemeinen Lasten zuletzt beigetragen hat." 

3 Vgl. BREITHAUl'T: OffentIiches Armenrecht und personIiche Freilieit. Zeitschr. f. d. ges. 
Staatswissenschaften, Erg.-Heft 51. 
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dige Verband. Aber der Ort des jeweiligen Aufenthaltes muB zu.ni.i,chst Aufwendungen 
fiir den Hilfsbediirftigen machen. Er vertritt den eigentlichen Lastentrager und 
handelt gewissermaBen in dessen Auf trag, er legt die Kosten aus und erhalt sie vom 
endgiiltigen Lastentrager zuriick. Es sei hier nochmals betont, daB der einzelne Hilfs
bediirftige sich mit der Frage der fiirsorgerechtlichen Zustandigkeit als der Regelung 
der Lastenverteilung nicht zu befassen hat. FUr ihn gilt lediglich der oben be
sprochene Grundsatz des § 7 Abs. 1 RFV., der ihm die sachlioh und ortlich zustan
dige Stelle nennt, an die er sioh bei Eintritt seiner Hilfsbediirftigkeit zu wenden hat. 
Der Verband, der dem Hilfsbediirftigen duroh fiirsorgereohtliohe MaBnahmen hilft 
und infolgedessen Kosten aufzuwenden hat, hat also lediglioh den Geburtsort des 
betreffenden Hilfsbediirftigen festzustellen, urn den eigentliohen endgiiltigen Lasten
trager zu finden. Liegt der Geburtsort im eigenen Bezirk des vorlaufig tatig ge
wordenen Verbandes, so ist die Untersoheidung zwisohen vorIaufiger und endgiiltiger 
Fiirsorgepflicht ohne Bedeutung. Liegt dagegen der Geburtsort im Bezirk eines 
anderen Verbandes, so erhalt der vorlaufig fiirsorgepfliohtige Verband von diesem 
endgiiltig fiirsorgepfliohtigen Verbande die aufgewendeten Kosten erstattet. Der 
Verteilungsmechanismus wirkt sich in einem Abreohnungsverfahren aus, das hier 
als Erstattungsverfahren bezeiohnet wird. Dasselbe gilt, wenn das Aufenthalts
prinzip gewahlt ist, nur ist die Regelung viel sohwieriger; denn "Aufenthalt" liegli 
bei R., der in Berlin wohnt, aber bei einer voriibergehenden Anwesenheit in Stettin 
hilfsbediirftig wird, sowohl fiir Berlin, als fiir Stettin vor. Ortlioh und saohlioh zu
standig ist die Bezirksfiirsorgestelle und damit der Bezirksfiirsorgeverband Stettin. 
1st Stettin aber nur vorlaufig verpfliohteter oder auoh endgiiltig verpfliohteter 
Verband1 

Um diese Frage zu beantworten, muB das, was wir bisher "Aufenthalt" genannli 
haben, nooh naher urnsohrieben werden. Nioht jeder Aufenthalt an einem Ort 
stellt zu diesem Ort und damit zu dem fiir diesen Ort in Frage kommenden Trager 
eine sinnvolle Beziehung im Sinne der Bedingung unter b) oben dar. Die voriiber
gehende Anwesenheit in Stettin wiirde eines solohen Sinnes entbehren. Das FUr
sorgereoht sieht nun in dem Begriff des "gewohnliohen Aufenthaltes" die Grund
lage fiir die sinnvolle Beziehung und die Entwioklung des Fiirsorgerechtes, 
soweit eben nioht das Merkmal des Geburtsortes gewahlt ist, bewegt sioh um den 
einen Punkt, wie der Begriff des Aufenthaltes wesentlioh zu bestimmen sei, 
insbesondere ob eine zeitliohe Dauer des gewohnlichen Aufenthaltes in einem 
bestimmten Ort als Grundlage der fiirsorgereohtliohen Lastenverteilung verlangt 
werden soIl oder nioht. Die allgemeine Entwioklung des Fiirsorgerechtes ist zunaohst 
vom Merkmal des Geburtsortes zum Merkmal des Aufenthaltes und dann von der 
langeren zur immer kiirzeren Dauer des Aufenthaltes iibergegangen und sieht sohlieB
lioh jetzt in der RFV. von jeder Zeitbestimmung iiberhaupt abo 

Die Begriffe "Aufenthalt" und "gewohnlioher Aufenthalt" werden hier nur als 
fiirsorgerechtliohe Begriffe verwendet und dargestellt. Zur Klarstellung muB aber 
bemerkt werden, daB ortliohe Beziehungen der Mensohen fiir aIle Reohtsgebiete 
von aussohlaggebender Bedeutung sind 1. Beziehungen zwisohen dem fiirsorge
reohtliohen Begriff des gewohnlichenAufenthaltes und den ahnlichenBegriffen ande
rer Reohtsgebiete bestehen nioht. 

§ 22. Gegenwartige Regelung der fOrsorgerechtlichen Lastenzustandigkeit. 
Fiirsorgepflicht. 

Die Aufgabe der RFV. war, den Unterstiitzungswohnsitz zu beseitigen und an 
seiner Stelle eine Neuregelung zu treffen, die fiir aIle FUrsorgefalle, nioht nur fiir 
die FaIle der Armenfiirsorge im altarmenreohtliohen Sinne zu gelten hatte. Bci dieser 

1 FRIEDRICHS, Der allgemeine Teil des Rechts S.202. 
Muthesius, Fiirsorgerecht. 9 
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Neuregelung war zu beachten, daB zwar die Zahl der Erstattungsfalle vermindert 
werden solite .(Verwaltungsvereinfachung), daB aber die Interessen der Fiirsorge
verbande, die Anstalten und Pflegestellen in ihrem Bezirk haben, gewahrt (sinnvolie 
Lastenverteilung) und trotzdem eine Storung des fiirsorgerischen Verlaufs durch 
die Lastenverteilung nach Moglichkeit vermieden werden solite (soziales Fiirsorge
recht). Man kann sagen, daB die Neuregelung eine Verwaltungsvereinfachung her
beigefiihrt hat!, daB die Gerechtigkeit der Lastenverteilung im ganzen gesehen, 
soweit das iiberhaupt moglich ist, gegliickt ist 2• Die Storung des fiirsorgerischen 
Verlaufs durch die neue Lastenverteilung ist gewiB geringer geworden als friiher, 
aber gerade auf dem Gebiete der Fiirsorge fiir hilfsbediirftige Minderjahrige infolge 
der besonderen Schwierigkeit der Zustandigkeitsbestimmungen fiir uneheliche 
Kinder ist das MaB der StOrung nicht auf das Unvermeidbare herabgedriickt. 

Die gesetzliche Regelung, die, wie schon erwahnt, nicht nur fiir die armenrecht
lich Hilfsbediirftigen, sondern fiir alie fiirsorgerechtlich Hilfsbediirftigen des § 1 RFV. 
gilt, findet sich in den §§ 7-18, 26, 29 RFV. Sie behandelt die Bestimmung des 
endgiiltig verpflichteten Fiirsorgeverbandes im Regelfall (A) und in Sonder
fallen (B) und zwar fiir Familienmitglieder (B I), fiir uneheliche Miitter und Kinder 
(B II), fiir Anstaltspfleglinge (B III), fiir Pflegekinder (B IV), fiir auswartig 
arbeitende erkrankte Arbeitnehmer (B V), fiir Auslandsdeutsche und Staatenlose 
(B VI), fiir Auslander (B VII). 

A. Regelfall - gewohnIicher Anfenthalt. 
Der gemaB § 7 Abs. 1 RFV. zustandige Bezirksfiirsorgeverband stelit fest, wo 

sich der gewohnliche Aufenthalt des Hilfsbediirftigen befindet. Ergibt die Er
mittelung, daB dieser gewohnliche Aufenthalt im Bezirke des gemaB § 7 Abs. 1 
zustandigen Bezirksfiirsorgeverbandes besteht, so fant die endgiiltige Fiirsorge
pflicht mit der vorlaufigen Fiirsorgepflicht zusammen; die Frage der fiirsorgerecht
lichen Zustandigkeit ist damit erledigt. Falls aber die Ermittelungen ergeben, 
daB der gewohnliche Aufenthalt sich in einem anderen Bezirksfiirsorgeverband 
befindet, oder, falls ein gewohnlicher Aufenthalt nicht ermittelt werden kann, so 
hat der vorlaufig verpflichtete Bezirksfiirsorgeverband einen Ersatzanspruch, 
dessen MaB, Anmeldung und zwangsweise Durchfiihrung unter (B) dargestellt 
wird. 

I. Merkmale. Der Begriff des gewohnlichenAufenthaltes 3 war schon dem UWG. 
bekannt. Infolgedessen laBt sich die umfangreiche Rechtsprechung des BA. fiir 
das Heimatwesen auch fiir das neue Fiirsorgerecht verwenden 4. Die tatsachlichen 
Verhaltnisse in bezug auf Wohnsitz, W ohnort, gewohnlichen Aufenthalt, tatsach
lichen Aufenthalt sind so mannigfaltig, daB der Rechtsanwendung immer neue 
Fragen gestellt werden. Fiir die Auslegung kann nach § 38 RFV. die Reichs
regierung mit Zustimmung des Reichsrates Grundsatze aufstellen und bestimmen, 
daB und inwieweit der gewohnliche Aufenthalt an einem Ort erst nach Ablauf einer 
Frist begriindet gilt und daB mit seiner Verlegung sich die endgiiltige Fiirsorge
pflicht trotz Fortdauer der Hilfsbediirftigkeit allgemein oder fiir bestimmte Gruppen 
von Hilfsbediirftigen andert. Von dieser Moglichkeit ist bisher kein Gebrauch ge
macht worden. DaB die Auslegungsgrundsatze die fiirsorgerechtliche Rechtsprechung 
binden, ist nicht anzunehmen, da hieriiber nichts bestimmt ist 5• 

1 RUPPERT, RABI. 1924, S.593. 
2 Vgl. aber z. B. FEOKER, Die besondere Belastung der Bade- und Kurorle. Z. f. HW. 

32 Sp.586. 
8 MICHEL, GA. nach RFV. Fiirsorge 1925 S.265. 
4 Abgesehen von den §§ 12 bis 14 UWG. WOLZ-RuppERT-RIOHTER: S.42. 
i BAATH, S. 199. 
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1. Der gewohnliche Aufenthalt des Menschen findet sich dort, wo der Mittelpunkt 
seiner Lebensbez~ehungen sich befindet. Dieser gewohnliche Aufenthalt ist ein 
Rechtsbegriff rein fiirsorgerechtlicher Natur, der mit allen anderen rechtlichen Be
stimmungen, die ortliche Beziehungen des Menschen betreffen, in keinerlei Be
ziehung steht. An einen Tatbestand werden fiirsorgerechtliche Folgen gekniipft 
ohne Riicksicht darauf, wie andere Rechtsvorschriften sich diesem Tatbestand 
gegeniiber verhalten. Dieser gewohnliche Aufenthalt muB sich auf eine be
stimmte politische Gemeinde beziehen. Wer innerhalb eines landlichen Bezirks
fiirsorgeverbandes sich zwar dauernd aufhaIt, aber von einem Ort zum andern im 
Bezirke des Verbandes wandert, hat in diesem Verbande keinen gewohnlichen Auf
enthaltl. Aus diesem Grundsatz folgt auch, daB, wenn infolge Umgemeindungen 
eine politische Gemeinde aus dem Bezirk eines Fiirsorgeverbandes ausscheidet und 
in den Bezirk eines anderen Fiirsorgeverbandes eintritt, vom Zeitpunkte des Uber
trittes an der gewohnliche Aufenthalt fiir den neuen Bezirksfiirsorgeverband gilt2 • 

2. a) Der gewohnliche Aufenthalt ist an einer Reihe von Merkmalen zu erkennen, 
die sich nach dem Normalfalle des taglichen Lebens richten. Der Regelfall 3 

ist der, daB, wo die Wohnung sich befindet, sich dort auch der gewohnliche 
Aufenthalt befindet'. Wenn jemand zwei Wohnungen in verschiedenen Gemeinden 
verschiedener Verbande hat, kann er doch nur einen gewohnlichen Aufenthalt 
haben, und zwar da, wo der Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen sich befindet. 
Danach sind zwei Wohnsitze moglich, aber nur ein gewohnlicher Aufenthalt. Der 
Begriff der Wohnung im fiirsorgerechtlichen Sinne wird auch erfiillt, wenn es 
sich lediglich um ein Zimmer in einer Pension oder in einem Gasthof handelt, 
sofern nur der Mittelpunkt der Lebensbeziehungen dort angenommen werden 
kann. Ob eine Genehmigung des Wohnungsamtes vorliegt oder nicht, ist dabei 
belanglos5 • Auch das Fehlen der polizeilichen Anmeldung hat fiir den Begriff 
des fiirsorgerechtlichen gewohnlichen Aufenthaltes keine Bedeutung6 , auch nicht 
die Tatsache, daB ein polizeiliches Ausweisungsverfahren gemaB § 4 des Frei
ziigigkeitsgesetzes eingeleitet ist7• 

b) Wenn keine Wohnung in dem besprochenen Sinne vorhanden ist, so kann 
doch ein tatsachlicher Aufenthalt ein gewohnlicher sein. Wenn im Normal
falle die Wohnung ein wichtiges Merkmal ist, so ist fiir den Ausnahmefall, wenn 
keine Wohnung vorhanden ist, das Nachtigen ein wichtiger Gesichtspunkt. Wenn 
jemand dauernd in derselben Gemeinde, wenn auch im einzelnen an verschiedenen 
Stellen (Scheunen, Nebengebauden, Hausfluren) nachtigt, kann das ein wesentliches 
Merkmal fiir die Feststellung des gewohnlichen Aufenthaltes sein. Das hat das BA. 
fiir Heimatwesen sowohl fiir stadtische Bezirksfiirsorgeverbande 8, als auch fiir 
landliche Bezirksfiirsorgeverbande ausdriicklich bejaht, wobei in landlichen Bezirks
fiirsorgeverbanden sich das Merkmal des Nachtigens auf eine bestimmte Ortsgemeinde 
beziehen muB9. 

3. Auf die Dauer des Aufenthaltes kommt es dabei nicht anlO• Darin beruht gerade 
die Neuerung des Fiirsorgerechtes gegeniiber dem Armenrecht. Danach beginnt 
der gewohnliche Aufenthalt bereits am ersten Tage der Anwesenheit 11, ja in 
der ersten Stunde12• Das bedeutet nicht, daB, wenn der Aufenthalt nur einen 
Tag gedauert hat, damit allein schon ein gewohnlicher Aufenthalt gegeben 
ware. Entscheidend ist die Absicht, den Mittelpunkt der Lebensbeziehungen 

1 BAE. 64 S. 227. 
2 BAE.62 S.206, 65 S.167. Besondere Vereinbarungen zwischen den beiden Fiirsorge

verbanden bleiben unberiihrt. V gl. auch FRIEDRICHS, Bezirksveranderungen und Fiirsorgelast, 
Z. f. HW. 32 Sp. 194. 

3 Eine Ausnahme z. B. BAE. 66 S. 42 und 178. 
5 BAE. 58 S. 5; 62 S. 22. 6 BAE. 62 S. 88. 
s BAE.65 S.36. 9 BAE.64 S.227. 

11 BAE. 60 S. 137 (S. 142). 12 BAE. 64 S.210. 

4 Vgl. z. B. den Fall BAE. 63 S.14. 
7 BAE. 61 S. 183. 

10 BAE. 64 S. ] 86. 

9* 
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an dem betreffenden Ort zu begriinden1. Diese Absicht kann auch erst nach 
Begriindung des tatsachlichen Aufenthaltes entstehen. FUr sie ist die Er
klarung des Hillsbediirftigen oft wichtig, aber objektive Merkmale sind hierfiir 
ebenso entscheidend. Vor allen Dingen ist diese Frage wichtig fiir den Fall, daB 
jemand einen Ort aufsucht, um dort Arbeit zu finden. Gerade in Zeiten aus
gedehnter Erwerbslosigkeit begeben sich viele nach auswarts auf die Arbeitssuche. 
Wenn sie eine Arbeitsstelle an dem Zuzugsorte annehmen, so wird in der Regel ein 
gewohnlicher Aufenthalt vom ersten Tage des Zuzuges an angenommen. DaB die 
Arbeit von vornherein zeitlich begrenzt ist, braucht allein noch keinen Grund gegen 
den gewohnlichen Aufenthalt abzugeben 2• Stellt sich alsbald nach dem Zuzuge 
heraus, daB der Wunsch nach Arbeit nicht in Erfiillung geht, so wird in der Regel 
an dem Zuzugsort kein gewohnlicher Aufenthalt begriindet sein3• Das BA. fUr 
Heimatwesen hat aber entschieden, daB, wenn in einem solchen Falle die am 
Zuzugsort befindliche Familie den Hilfsbediirftigen aufnimmt, dann der gewohn
liche Aufenthalt trotz der miBlungenen Arbeitssuche begriindet werden kann 4. 

4. Auf die objektiven Merkmale beschrankt sich die Ermittlung des gewohnlichen 
Aufenthaltes bei denjenigen Hilfsbediirftigen, bei denen von einer Willensbildung 
in bezug auf die Aufenthaltsbegriindung nicht gesprochen werden kann. Das gilt 
vor allem fiir Kinder und fUr solche, die infolge geistiger Mangel einen entsprechenden 
Willen nicht bilden konnen. Nach § 10 ist der Einwand, daB ein Aufenthalt wegen 
Mangels der Geschaftsfahigkeit oder der Willenserklarung nicht habe begriindet 
werden konnen, unzulassig. Sauglinge, die von ihrer Mutter genahrt werden, konnen 
keinen andern gewohnlichen Aufenthalt als den der Mutter haben 5• Auch bei alte
ren Kindern werden die objektiven Merkmale sich vielfach aus dem Zusammen
hang mit Eltern oder Pflegeeltern ergeben. lodes spielt fiir den fiirsorgerechtlichen 
Begriff des gewohnlichen Aufenthaltes eines Kindes das Aufenthaltsbestimmungs
recht der Eltern oder der sonstigen lnhaber dieses Rechtes keine Rolle. Geistes
kranke konnen, soweit sie zur Willensbildung in bezug auf ihren Aufenthalt in der 
Lage sind, selbstandig einen gewohnlichen Aufenthalt begriinden. 1m andern FaIle 
richtet sich die Frage des gewohnlichen Aufenthaltes nach den gesamten Umstanden. 
Der Geisteskranke, der bei Verwandten zur Dauerpflege aufgenommen wird, wird 
im allgemeinen am Orte der PHege den gewohnlichen Aufenthalt begriinden6• 

5. Die neue Begriindung eines gewohnlichen Aufenthaltes setzt die Beendigung 
des alten voraus. Aber nicht jede tatsachliche Beendigung des gewohnlichen Auf
enthaltes ist schon allein fiir sich ein ausreichendes Merkmal fiir eine Neubegriin
dung 7. Das Verlassen des gewohnlichen Aufenthaltes fiir kiirzere Zeit zu voriiber
gehenden Zwecken, z. B. um eine Reise zu unternehmen, bedeutet keine Aufgabe 8. 

Auch der bloBe EntschluB, den gewohnlichen Aufenthalt aufzugeben, geniigt 
nicht, falls er nicht tatsachlich durchgefiihrt ist 9. Die Begriindung eines neuen ge
wohnlichen Aufenthaltes setzt den tatsachlichen Antritt voraus. Wer sich also zum 
Antritt einer neuen Stellung nach einem andern Ort begibt und alle Beziehungen 
zu seinem friiheren Aufenthaltsort abbricht, auf der Reise aber hilfsbediirftig wird, 
z. B. durch plotzliche Erkrankung, hat keinen gewohnlichen Aufenthalt. Der ge
wohnliche Aufenthalt wird auch, wie das BA. fiir Heimatwesen entschieden hat, 
dadurch nicht unterbrochen, daB jemand eine Arbeitsaufnahme an einem andern 
Ort vergeblich versucht und nach seinem bisherigen Aufenthaltsort alsbald wieder 
zuriickkehrt 10. 

6. Schwierigkeiten ergeben sich, wenn jemand zwischen mehreren Aufenthalten 
regelmaBig abwechselt. Wenn sich in einem solchen Falle an keinem der in Frage kom-

1 BAE.63 S.32, 95; 66 S. 24. 
4 BAE. 64 S. 44. 
7 BAE. 64 S. 218. 

10 BAE. 65 S. 192. 

2 BAE. 64 S. 186. 
5 BAE. 62 S. 69. 
8 BAE. 62 S. 24; 63 S.179. 

3 BAE. 62 S. 37, 69. 
6 BAE. 63 S. 76. 
9 BAE. 62 S. 222. 
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menden Orte der Mittelpunkt der Lebensbeziehungen befindet, besteht auch kein ge
wohnlicher Aufenthalt 1. Ein Seemann, der nach der Riickkehr von seinen Seereisen 
gelegentlich bei Freunden in demselben Ort, gelegentlich in einem anderen Ort 
in einem Gasthof wohnt, hat an keinem von beiden Orten einen gewohnlichen 
Aufenthalt lI. Besondere Anwendung finden diese Grundsatze fiir die Bestimmung des 
gewohnlichen Aufenthaltes des Arbeitnehmers, der regelmaBig auswarts arbeitet. 
Kehrt er jeden Abend zu seiner Familie oder, falls er ledig ist, in seine Wohnung 
zuriick, so hat er am Orte seiner Wohnung seinen gewohnlichen Aufenthalt. Falls er 
aber die ganze Woche an seiner Arbeitsstelle verbleibt, dort nachtigt und seine freie 
Zeit verbringt und nur Sonnabends und Sonntags zu seiner Familie kommt, ist sein 
gewohnlicher Aufenthalt am Arbeitsort3. Fiir einen Studenten wird in der Regel der 
gewohnliche Aufenthaltsort der Ort der Universitat sein'. 

IT. LandeshiHsbediirftige. Aus dem Gesagten ergibt sich, daB FaIle moglich 
sind, wo kein gewohnlicher Aufenthalt besteht, da kein Mittelpunkt der Lebens
beziehungen vorhanden ist. Es handelt sich um wandernde, umherziehende Per
sonen 5, um reisende Handwerksburschen, um die sog. Sachsenganger, die sich wech
selnd an den verschiedensten Arbeitsorten aufhalten 6. Auch Seeleute, die ohne 
bestimmten Familienzusammenhang sind, haben keinen gewohnlichen Aufenthalt7. 
Vor allem kommen diejenigen FaIle in Frage, in denen jemand seinen bisheri
gen gewohnlichen Aufenthalt endgiiltig aufgegeben hat und hilfsbedurftig wird, 
bevor er einen neuen gewohnlichen Aufenthalt hat begriinden konnen 8. 

Es gibt auch FaIle, in denen zwar ein gewohnlicher Aufenthalt vorhanden 
sein mag, aber nicht ermittelt werden kann. Dieser Fall liegt vor bei Findel
kindern 9 und bei unbekannten Selbstmordern, uberhaupt bei allen denjeni
gen, deren Personlichkeit und Aufenthaltsverhaltnisse nicht festgestellt werden 
konnen. 

Die hier genannten FaIle werden als Landeshilfsbediirftige bezeichnet 10. 

ill. Eintritt der Hilfsbediirftigkeit. 1. Der Zeitpunkt, fiir den der gewohnliche 
Aufenthalt im fiirsorgerechtlichen Sinn zu ermitteln ist, ist nach § 7 RFV. der Ein
tritt der Hilfsbediirftigkeit, d. h. die Verwirklichung der fiirsorgerechtlichen Voraus
setzung fiir die Leistung. Diese setzt aber voraus, daB der Fiirsorgeverband durch 
seine Fiirsorgestelle Kenntnis von dem V orhandensein der Hilfsbediirftigkeit er
langt hat. Ohne solche Kenntnis ist die fiirsorgerechtliche Leistung unmoglich. 
DaB diese Kenntnis nicht durch einen Antrag des Hilfsbediirftigen selbst vermittelt 
sein muS, ist oben dargelegtll. Danach bedeutet Eintritt der Hilfsbediirftigkeit 
nichts anderes, als daB die Hilfsbediirftigkeit in einer ffir die Fiirsorgestelle erkenn
baren Weise hervorgetreten ist. So hatte das BA. fur Heimatwesen bereits ffir das 
Armenrecht (§ 28 UWG.) entschieden. Es hat mit Recht diesen Grundsatz auch fiir 
das neue Fiirsorgerecht aufrecht erhalten12• Damit ist dem Irrtum vorgebeugt, als 
ob ein Hilfsbediirftiger, der im hilfsbediirftigen Zustande sich in den Bezirk eines 
anderen Verbandes begibt, - woran er fiirsorgerechtlich nicht gehindert werden 
kann -, auf Grund des § 7 Abs. 1 an den ersten Verband wieder zuriickverwiesen 
werden konnte, weil die Hilfsbediirftigkeit im alten Verbande eingetreten ist. Nicht 
das Bestehen der N otlage, sondern das Erkennbarwerden der N otlage fiir den Fiir
sorgeverband ist das Entscheidende13• 

1 BAE. 62 S. 15. 
4 BAE.40 S.9; 63 S. 127. 
7 BAE. 63 S. 84. 
9 BAE. 64 S. 189. 

2 BAE. 63 S. 84. 3 BAE. 63 S. 157. 
5 BAE. 65 S. 38. 6 BAE. 62 S. 15. 
S Weitere Beispiele siehe SUNDER, S.IO. 

10 Der Begrif£ des Landarmen deekt sieh nicht ganz mit dem Begriff des Landeshilfsbediirfti
gen. Siehe WOLz-RupPERT-RlCHTER, S.46. 

11 Siehe S. 64. 12 BAE. 61 S. 35. 
13 BAE. 62 S. 188.; vgl. aueh Bad. VGH. vom 23.3.27; Bad. Verw. Z. 1927 S. 126. 
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IV. Die Feststellungen nach I., II. und III. sind fiir jeden einzeInen Hillsbediirfti
gen getrennt vorzunehmen1. Die in den §§ 15ff. UWG. angedeutete, durch die Recht
sprechung des BA. fiir Heimatwesen entwickelte armenrechtliche Familieneinheit 
besteht, wie yom BA. selbst wiederholt anerkannt worden ist, im neuen Fiirsorgerecht 
nicht mehr 2 • Auf die Pflicht der Ehefrau gemaB § 1353 BGB., den Wohnsitz des 
Ehemannes zu teilen, kommt es fiirsorgerechtlich nicht an 3 • 

V. Aus der Zusammenfassung der unter I.-IV. gegebenen Gedanken ergibt 
sich der Sinn des § 7 RFV. Abs. 1 und Abs. 2. Die vorlaufige Fiirsorgepflicht richtet 
sich nach dem jeweiligen Aufenthalte bei Eintritt der Hillsbediirftigkeit. Die end
giiltige Fiirsorgepflicht richtet sich nach dem jeweiligen gewohnlichen Aufenthalt 
ebenfalls bei Eintritt der Hilfsbediirftigkeit. Sie trifft denjenigen Bezirksfiirsorge
verband, in dessen Bezirk dieser gewohnliche Aufenthalt fiirsorgerechtlich gegeben 
ist. 1st aber ein solcher fiirsorgerechtlicher gewohnlicher Aufenthalt nicht vorhanden 
oder nicht zu ermitteln, so trifft die endgiiltige Fiirsorgepflicht denjenigen Landes
fiirsorgeverband, dem der vorlaufig verpflichtete Bezirksfiirsorgeverband angehort. 

B. SonderflUle. 
Die unter A. dargestellte Regelung ist, abgesehen von den Schwierigkeiten, die 

fiirsorgerechtliche Betrachtung des gewohnlichen Aufenthaltes den Mannigfaltig
keiten der tatsachlichen Lebensverhaltnisse anzupassen, einfach und durchsichtig. 
Sie wird jedoch dadurch unterbrochen, daB in einer Reihe von Fallen die endgiiltige 
Fiirsorgepflicht sich nicht nach dem gewohnlichen Aufenthalt des Hillsbediirftigen 
bei Eintritt der Hillsbediirftigkeit richtet, sondern daB ausnahmsweise andere fiir
sorgerechtliche Tatbestande die endgiiltige Fiirsorgepflicht bestimmen. Diese Aus
nahmen beziehen sich aber niemals auf die vorlaufige Fiirsorgepflicht des § 7 Abs. 1, 
sondern immer nur auf die endgiiltige Fiirsorgepflicht. 

I. Familienmitglieder. Fiir Familienmitglieder tritt an die Stelle des gewohnlichen 
Aufenthaltes der Ort, wo die Familie W ohnung und Haushalt hat. Hierbei ist es 
gleichgiiltig, wo bei Eintritt der Hillsbediirftigkeit dieses Familienmitglied seinen 
tatsachlichen oder gewohnlichen Aufenthalt hatte (§ 7 Abs.3). Damit wird die 
Familienangehorigkeit zu einem besonderen fiirsorgerechtlichen Merkmal gemacht. 
Indes ist die Familiengemeinschaft im Sinne der fiirsorgerechtlichen Zustandigkeit 
unabhangig von den sonstigen gesetzlichen Vorschriften iiber den Familienzusammen
hang4 • Der Zweck der Vorschrift ist der, daB bei fiirsorgerechtlichen Leistungen 
fiir die Mitglieder einer Familie moglichst nur ein Fiirsorgeverband in Frage kommen 
solI. Die Durchfiihrung der Bestimmung begegnet erheblichen Schwierigkeiten5• 

Zu den Voraussetzungen dieser Sonderzustandigkeit gehort: 
1. W ohnung und Haushalt der Familie an einem Ort. W ohnung allein und Haus

halt allein geniigt danach nicht. Der Begriff der W ohnung ist bereits oben erortert. 
Haushalt bedeutet unter Zugrundelegung des Sprachgebrauches des Alltages die 
gemeinschaftliche Wirtschaftsfiihrung, wie sie nach allgemeinen Begriffen dem Sinne 
eines Familienhaushaltes entspricht 6 • Familie im Sinne dieser Vorschrift braucht 
keine Mehrheit zu bedeuten; gemeint ist vielmehr W ohnung und Haushalt des 
Familienhauptes. W ohnung und Haushalt muB an einem Ort begriindet sein. Der 
auf einem Schleppkahn befindliche Haushalt des Schiffers kann deshalb fiir § 7 
Abs.3 RFV. nicht in Frage kommen. 

1 BAE. 63 S. 96. 
z BAE.60 S. 147, 62 S. 86; 63 S. 135; 64 S. 156. Wiirttemh. VGH. vom 28. 12. 25 

PrVBl. 47 S.314. 
3 BAE.63 S.181. 4 VgI. BAATH, S.120, 123. 
S Vgl. die Kritik von WITTELSHOFER, Vortrage zur RFV. S. 15, die sich als herechtigt heraus

gestellt hat, und BAATH, Vorhemerkung zu Bd.65 der Entsch. d. B.A.: § 7 Abs.3 paBt nicht 
recht in das System der RFV. Auch FLEISCHMANN-JAEGER, S.36. 

a Siehe SUNDER, S. 13. 
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2. Zu dieser Familienwohnung und zu diesem Familienhaushalt muB der be
treffende Hilfsbediirftige als Mitglied gehOren. Mitglied ist kein familienrechtlicher, 
sondern wiederum ein rein fiirsorgerechtlicher Begriff. Er bedeutet, daB eine be
stimmte Zusammengehorigkeit des Hilfsbediirftigen zu seiner Familie im Augen
blicke des Eintrittes der Hilfsbediirftigkeit bestehen muB. Diese Mitgliedschaft wird 

a) auBerlich durch § 7 Abs.4 RFV. bestimmt. Danach gehoren Ehegatten und 
Verwandte auf- und absteigender Linie zur Familie. Da aber der Haushalt nach 
dem Sinne der biirgerlichrechtlichen Bestimmungen von den Eheleuten gemein
schaftlich gefiihrt wird 1 , gehoren zum Haushalt der Familie nicht bloB die Ver
wandten auf- und absteigender Linie des Ehemannes - z. B. seine Eltern oder seine 
Kinder aus seiner friiheren Ehe -, sondern ebenso auch die Verwandten der Ehe
frau 2, falls sie Wohnung und Haushalt teilen. 

b) Zur Mitgliedschaft im fiirsorgerechtlichen Sinn gehOrt neben der Verwandt
schaft auBerdem der Umstand, daB die personlichen Beziehungen zwischen dem 
Einzelnen und der Familie noch bestehen. Hier kann nur eine Priifung der tat
sachlichen Verhaltnisse des einzelnen Falles eine Aufklarung bringen 3. Zu meh
reren Familiengemeinschaften im fiirsorgerechtlichen Sinne kann der Einzelne 
nicht gehoren4• Das mit seiner Verheiratung ausscheidende Kind begriindet im 
allgemeinen eine eigene Familie und bleibt nicht fiirsorgerechtliches Mitglied seines 
elterlichen Haushaltes. Selbstandige W ohnung und selbstandiger Haushalt einer 
einzeln lebenden Person wird im allgemeinen die Mitgliedschaft ausschlieBen, 
ebenso dauernde Unterbringung eines Kindes in einer Anstalt oder Familie 5. Dagegen 
bleibt das studierende Kind in der Regel Mitglied seiner elterlichen Familie 6• 

Einen Anhaltspunkt fiir die Merkmale, auf Grund deren das Bestehen des Zu
sammenhanges angenommen werden kann, ergibt der erwahnte Zweck des § 7, der 
darauf hinausgeht, einen in Wahrheit noch vorhandenen Zusammenhang nach Mog
lichkeit aufrecht zu erhalten 7, nicht aber einen nicht mehr vorhandenenZusammen
hang mit den Mitteln der fiirsorgerechtlichen Zustandigkeit wiederherzustellen8• 

Am leichtesten wird der Zusammenhang zwischen Ehegatten ermittelt werden 
konnen, jedoch sind auch hier Ausnahmefalle denkbar, wie sie das BA. fUr Heimat
wesen wiederholt beschaftigt haben9 • 

3. Wirkungen. Der nach diesen Vorschriften in Frage kommende Bezirks
fiirsorgeverband des Ortes, wo W ohnung und Haushalt der Familie sich befindet, 
tritt an die Stelle des nach den Bestimmungen unter A. eigentlich zustandigen Be
zirksfiirsorgeverbandes des gewohnlichen Aufenthaltes oder an die Stelle des ent
sprechenden Landesfiirsorgeverbandes. Diese Veranderung ist in ihrer Wirkung 
insofern beschrankt, als sie auf den Kostenersatz ohne EinfluB ist und sich nur auf 
Ubergabe und Ubernahme bezieht (§ 14 Abs. 2)10; hieriiber sind die Ausfiihrungen 
im Kapitel VI zu vergleichen. Falls die Mitgliedschaft im fiirsorgerechtlichen Sinne 
begriindet wird, nachdem die Hilfsbediirftigkeit bereits eingetreten war, wird ein 
Wechsel des endgiiltigen verpflichteten Fiirsorgeverbandes herbeigefiihrt ll. Die 
Regel des § 15 RFV. wird damit unterbrochen. 

IT. Der zweite Sonderfall, in dem statt des nach A. zustandigen Fiirsorgever
bandes ein anderer in Frage kommt, ist durch § 8 geregelt. Der Zweck dieser Sonder-

1 BAE. 64 S. 205. 
2 Sowohl Kinder als auch Eltern BAE.64 S.94, 205; 65 S.88, 140. Nicht aber z. B. die 

Schwester der Ehefrau BAE. 66 S. 5. 
3 BAE. 65 S. 11. 4 BAE. 62 S.224. 
5 BAE.61 S.65 u.62 S.176; 65 S.14. 
6 BAE. 63 S. 127; aber auch Z. f. HW. 32 Sp. 559. 
7 BAE.63 S.209; 65 S. 1. 8 BAE.64 S. 25 u. 94. 
9 BAE. 64 S. 9. 10 BAE. 61 S. 61, 63 S. 149. 

11 BAE.62 S.50, 184; 63 S.172; 65 S.63. A. M. das sachs. OVG. vgl. Z. f. HW.32 
Sp.653. Vgl. auch BAE 66 S. 1. 
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regelung ist die Verhinderung der ungerechten Belastung von Verbanden mit Ent
bindungsanstalten 1. AuBerdem soll wenigstens fiir die ersten sechs Monate nach 
der Geburt fiir Mutter und Kind der gleiche Fiirsorgeverband verpflichtet sein. 
§8 steht also ebensosehr im Dienste einer sinnvollen Lastenverteilungwie eines sozial
ethischen Zweckes, wahrend § 7 Abs. 3 allein im Dienste der Erhaltung des Familien
zusammenhanges aus sozialethischen Griinden steht. Ob im einzelnen FaIle die 
Entlastung gerecht ist, ist nicht zu priifen 2; auch hier ist der Tatbestand ein bewuBt 
formalfiirsorgerechtlicher. 

1. Voraussetzungen fiir die sonderfiirsorgerechtliche Zustandigkeit sind folgende: 
Es muB sich um ein uneheliches Kind handeln. Was ein uneheliches Kind ist, ist 

nach den Bestimmungen des BGB. zu entscheiden. Sobald das uneheliche Kind 
legitimiert ist, bOrt die Sonderzustandigkeit nach § 8 auf3. 

Die Hilfsbediirftigkeit des Kindes muB innerhalb von 6 Monaten nach der 
Geburt eintreten. Es kommt also darauf an, daB 

a) das Kind hilfsbediirftig ist und nicht seine Mutter allein 4, 

b) die Hilfsbediirftigkeit binnen 6 Monaten nach der Geburt eintritt. FUr die 
Berechnung dieser Frist gilt § 188 BGB. 6 Tritt also die Hilfsbediirftigkeit erst nach 
Ablauf der 6 Monate ein, so findet die Sonderbestimmung des § 8 keine Anwendung. 
In bezug auf den Eintritt der Hilfsbediirftigkeit gilt an sich das oben Gesagte: 
Eintritt der Hilfsbediirftigkeit bedeutet auch hier Erkennbarwerden der Notlage 
fur den FUrsorgeverband. Dagegen findet, wenn der Tatbestand des § 9 mit dem 
Tatbestand des § 8 zusammenfallt, eine Zuruckbeziehung des Eintritts der Hilfs
bediirftigkeit auf den Zeitpunkt vor dem Eintritt in die Anstalt nicht statt. Die 
Hilfsbediirftigkeit muB wahrend der ersten 6 Lebensmonate des unehelichen Kindes 
in einer fiir den FUrsorgeverband erkennbaren Weise hervorgetreten sein6• 

2. Zehnmonatsverband. Der unter diesen Voraussetzungen ausnahmsweise 
zustandige Verband ist der sog. Zehnmonatsverband. Er wird namlich durch den 
letzten gewohnlichen Aufenthalt 7 derMutter im 10. Monat vor der Geburt bestimmt. 
Der Bezirksfiirsorgeverband, der fiir diesen gewohnlichen Aufenthalt in Frage 
kommt, ist endgiiltig fiirsorgepflichtig. Gewohnlicher Aufenthalt ist hier in dem 
oben unter A. dargelegten Sinne gemeint. Falls wahrend dieses Monats mehrere 
gewohnliche Aufenthalte bestanden haben, gilt der letzte von ihnen, auch wenn dieser 
letzte gewohnliche Aufenthalt erst in den letzten Stunden des 10. Monats begrundet 
wurde 8. Der letzte gewohnliche Aufenthalt kann auch am Anfange des 10. Monats 
liegen, wenn im spateren Verlaufe des Monats kein weiterer gewohnlicher Aufent
halt begriindet wurde, wenn Z. B. die Mutter ins Ausland gegangen ist. Falls im 
ganzen 10. Monat kein gewohnlicher Aufenthalt begriindet worden ist, kommt der 
Landesfiirsorgeverband in Frage, fiir dessen Bezirk der letzte Aufenthalt ermittelt 
worden ist. Falls danach ein Bezirks- oder Landesfiirsorgeverband nicht festgestellt 
werden kann, ist der Landesfiirsorgeverband zustandig, dem der vorlaufig ver
pflichtete Bezirksfiirsorgeverband angehort, d. h. also der Landesfiirsorgeverband, 
in dessen Bezirk die Hilfsbediirftigkeit des Kindes oder der Mutter eingetreten ist. 

FUr die Berechnung der Zehnmonatsfrist kommt gleichfalIs § 188 in Frage9 • 

Diese ausnahmsweise Zustandigkeit bezieht sich bezuglich des Kindes auf aIle fiir
sorgerechtlichen Leistungen, die yom Beginn der Hilfsbediirftigkeit bis zu ihrer 
Beendigung erforderlich werden. Wird die Hilfsbediirftigkeit unterbrochen, so 

1 VgI. die Darlegungen iiber den Zweck des § 8 in BAE. 63 S. 36, ferner SUNDER, S.21 und 
RIBS: Zeitschr. f. Wpfl. 25, S.6. 

2 E. Bad. V.Ger.Hof vom 8. 6. 26 Bad. Verw.Z. 1926, S.134. 
8 BAE. 65 S. 145. 4 BAE. 62 S. 30. 
D Geburtstag 15. 2., letzter Tag der 6. Monatsfrist: 15. 8., SUNDER, S. 23. 
6 BAE. 63 S. 113. 7 BAE. 64 S. 163. 8 BAE. 64 S. 210. 
9 Geburt am 29. 6. 1927: der 10. Monat lauft vom 28. 8. bis 28. 9. 26. So BAE. 60 S. 15. 

Vgl. FLEISCHMANN-JAEGER, S. 40. 
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fallt die Sonderzustandigkeit des § 8 weg und die Bestimmungen unter .A. treten 
voll in Kraft. Beziiglich der unehelichen Mutter gilt aber diese fiirsorgerechtliche 
Sonderzustandigkeit nur in bezug auf die wahrend der 6 Monate dauernden Lei
stungen, soweit sie nicht offensichtlich auBer Zusammenhang mit der Geburt stehen1 • 

Ob die Hilfsbediirftigkeit der Mutter bereits vor der Geburt bestanden hat, z. B. 
infolge der Schwangerschaft, ist fiir die .Anwendung des § 8 gleichgiiltig. Indes fallen 
die fiirsorgerechtlichen Leistungen vor der Geburt nicht unter die Sonderbestim
mung des § 8 2• Die Sonderbestimmung fallt auch weg, falls die fiirsorgerechtliche 
Leistung den Zusammenhang mit der Geburt verliert. Es tritt dann trotz § 15 ein 
Wechsel in der fiirsorgerechtlichen Zustandigkeit ein 3. Falls das Kind stirbt, 
die Mutter aber wahrend der 6 Monate infolge der Geburt hilfsbediirftig bleibt, 
bleibt der Zehnmonatsverband weiter zustandig4. 

Fiir das Verhiiltnis von § 7 zu § 8 gilt allgemein, daB § 8 die Sonderregelung 
gegeniiber § 7, auch gegeniiber § 7.Abs. 3 darstellt 5• War also die Mutter im.Augen
blick der Geburt noch Mitglied ihrer Familie, so wird der Verband des Familienortes 
doch nicht zustandig, sondern in jedem FaIle der Zehnmonatsverband 6. 

Unter den Kosten, die durch § 8 auf den Zehnmonatsverband endgiiltig iiber
gehen, werden sich in der Regel die Kosten der W ochenfiirsorge befinden 7• 

m. Anstaltspfieglinge. Der dritte Sonderfall ist im § 9 .Abs.I, 2 geregelt 8• Durch 
diese Sonderzustandigkeit sollen Fiirsorgeverbande, in deren Grenzen .Anstalten 
liegen, die erfahrungsgemaB von Hilfsbediirftigen aufgesucht oder verlassen werden 
und in denen die Untergebrachten erfahrungsgemaB vielfach hilfsbediirftig werden, 
eine Entlastung erfahren. Die Bestimmung des § 9 gehort also zu den Bestimmungen 
iiber die sinnvolle Lastenverteilung. .AuBerdem solI die Bestimmung auch ver
hindern, daB ein Fiirsorgeverband aus Sorge vor Kostenbelastung die Einrichtung 
von .Anstalten in seinem Bezirke erschwert. Von der vorlaufigen Fiirsorgepflicht 
gemaB § 7 .Abs. I befreit § 9 in keiner Weise 9• .Auch hier handelt es sich ledig
lich um eine .Ausnahme von der endgiiltigen Fiirsorgepflicht. Diese .Ausnahme wird 
mit Hilfe einer kiinstlichen Begriffsverengerung geschaffen. Da nach den Bestim
mungen unter .A. ein .Anstaltspflegling, der sich zum dauernden oder langeren .Auf
enthalt in eine .Anstalt begibt, dort zweifellos den gewohnlichen .Aufenthalt erwerben 
wiirde, wird der Begriff des gewohnlichen .Aufenthaltes fiir den Fall des Eintritts 
oder der Einlieferung in eine .Anstalt dadurch eingeschrankt, daB an dem .Anstalts
orte ein gewohnlicher .Aufenthalt im fiirsorgerechtlichen Sinn nicht begriindet 
werden kann. Damit ware zunachst gesagt, daB die .Anstaltspfleglinge iiberhaupt 
keinen gewohnlichen .Aufenthalt haben, mithin wiirden sie samtlich landeshilfs
bediirftig sein und § 9 .Abs. I wiirde praktisch darauf hinauslaufen, daB fiir .Anstalts
pfleglinge immer der Landesfiirsorgeverband einzutreten hatte. Das ist aber mit 
der Bestimmung des § 9 .Abs. I nicht beabsichtigt. § 9 .Abs. 2 will diese Wirkung 
des § 9 .Abs. I dadurch verhindern, daB er einen andern Fiirsorgeverband fiir zu
standig erklart, den sog. Herkunftsverband 10. 

1. .Anstalten. Die Sonderzustandigkeit des § 9 setzt zunachst voraus, daB es 
sich um Fiirsorgeanstalten, Erziehungsanstalten oder Zwangsanstalten handeltll. 

Offensichtlich ist der .Anstaltsbegriff im Interesse der .Anstaltsorte so weit als 
moglich gefaBt. Bei Fiirsorgeanstalten liegt das Entscheidende darin, daB es der 
Zweck der .Anstalt ist, fiirsorgebediirftigen Personen die erforderliche Pflege zuteil 

1 Unfall durch Sturz 5 Monate nach del: Geburt, BAE. 65 S. 126. 
2 BAE. 62 S. 1. 3 BAE.63 S.63. 4 FLEISCHMANN-JAEGER, S. 38. 
5 Bad. VGHof vom 8. 6. 26; Bad. Verw.Z. 1926 S. 134; BAE. 66 S. 50. FLEISCHMANN

JAEGER, S. 39. 
6 Infolge der Beschrankung der Familienortshaftung auf die "Obernahme ist diese Frage fiir 

den Kostenersatz ohne Bedeutung. 
7 SUNDER, S.26. 8 BAATH in Z. f. HW.31 Sp.495. 9 BAE. 63 S.44. 

10 So SUNDER, S.27. 11 Vgl. die viel engere Fassung des § 30 UWG. 



138 Die fiirsorgerechtIiche Zustandigkeit. 

werden zu lassenl . Fiirsorgerechtliche Hilfsbediirftigkeit ist hierffir ebensowenig 
Voraussetzung 2 wie das Vorliegen eines der im RJWG. bezeichneten besonderen 
Tatbestande der Fiirsorgebediirftigkeit. Infolgedessen kann ein Lehrlingsheim z. B. 
eine Fiirsorgeanstalt sein. Es braucht es aber nicht zu sein. Es kommt eben auf 
den besonderen Fiirsorgezweck an 3 • Erziehungsanstalten sind aIle zur Erziehung 
Minderjahriger bestimmten Anstalten. Zu den Zwangsanstalten gehOren auch die 
im § 20 RFV. genannten Arbeitsanstalten. 

2. Pflegling. Wenn so der Kreis der Anstalten bestimmt ist, ist weiter der 
Kreis der in Frage kommenden Personen festzulegen; denn es ist klar, daB die Be
stimmung des § 9 sich nur auf die Anstaltspfleglinge, nicht aber auf das Anstalts
personal bezieht 4. Denn das Personal tritt nicht in die Anstalt ein, sondern wird an 
der Anstalt oder von der Anstalt beschaftigt. Grenzfalle konnen gegeben sein: 

a) In den Anstalten befindliche Personen werden haufig zu Anstaltsarbeiten heran
gezogen. Vielfach sind Schwangeren- und Wochnerinnenheime gerade dadurch in 
ihrem Charakter bestimmt, daB die Pfleglinge an den Hausarbeiten beteiligt sind. 
Fiir die Anwendung des § 9 kommt es darauf an, daB der Fiirsorgezweck iiber
wiegt. Falls das der Fall ist, findet § 9 Anwendung. Hier muB die Entscheidung 
sich ganz nach der Lage des einzelnen Falles richten. Bei Hausschwangeren eines 
Entbindungsheimes z. B. hat das BA. ffir dasHeimatwesen die Eigenschaft als Pfleg
ling bejaht5, ebenso ffir ein verwahrlostes und erkranktes Madchen, das in einem 
Kloster untergebracht war und dort bei den Haushaltsarbeiten mitgeholfen hatte6-

Es kommt haufig vor, daB in eine Anstalt eine Person aufgenommen wird, die 
satzungsgemaB nicht hatte aufgenommen werden diirfen. Fiir die Anwendung des 
§ 9 ist das gleichgiiltig, wenn der betreffenden Person tatsachlich Fiirsorge zuteil 
geworden ist 7. 

b) Vielfach pflegen Anstalten ihre Pfleglinge auf kiirzere oder langere Zeit bei 
Familien der naheren oder weiteren Umgebung unterzubringen, wenn die Betreffen
den nach ihrem korperlichen, geistigen oder sittlichen Zustand nicht unbedingt in 
der Anstalt selbst verbleiben miissen. Dies tun Fiirsorgeerziehungsanstalten; indem 
sie ihre Zoglinge ffir kfirzere oder langere Zeit in Familien geben 8; dies tun auch 
Irrenanstalten in bezug auf harmlose, nicht gemeingefahrliche Geisteskranke. Solche 
Anstaltspfleglinge miiBten nach dem strengen Wortlaut des § 9 entweder an ihrem 
nunmehrigen Aufenthaltsorte den gewohnlichen Aufenthalt erwerben oder, falls 
das nicht in Frage kommt, landeshilfsbediirftig werden, da es ja an sich auf den 
freien Willen bei der Bestimmung des Aufenthaltes nicht ankommt. Hier hat das 
BA. ffir das Heimatwesen den Begriff des Anstaltspfleglings erweitert, indem es 
den § 9 auf diese AuBenpflegestellen ausgedehnt hat. Diese Pfleglinge sollen danach 
als in der Anstalt befindlich angesehen werden, wenn sie von einer Anstalt beurlaubt 
werden, wenn sie unter der standigen Aufsicht der Anstalt bleiben und sich 
den Anordnungen der Anstalt zu fiigen haben, so daB die Anstalt jederzeit 
in der Lage ist, sie wieder zuriickzunehmen9 • Diese Auslegung geht iiber 
den W ortlaut des § 9 weit hinaus und versucht dem Sinn des § 9 gerecht zu 
werden, versucht aber gleichzeitig auch, der Entwicklung dieser sog. AuBenpflege 
die ffirsorgerechtlichen Schwierigkeiten aus dem Wege zu raumen. Der Sinn der 
Entscheidung ist der, daB die gemaB § 9 bei dem Eintritt in die Anstalt bestehende 
ffirsorgerechtliche Zustandigkeit durch AuBenpflege nicht verandert werden kann. 

1 Ein Obdachlosenasyl ist keine Fiirsorgeanstalt BAE. 66. S. 81. 
2 Sachs.OVG. vom 13.1. 27; Pro VBI. 48, S.424. 
3 A.A., SUNDER, S. 28. Vgl. auch BAE. 63, S. 1 und 5;i 64, S. 39. Zeitschr. f. WPfl. 2, S. 299. 
4 FUr das Kind einer Hausangestellten BAE. 64, S. 192. 
5 BAE. 64, S. 49. 6 BAE. 63, S. 145 und 193. 7 BAE. 63, S. 29. 
8 oder zu Verwandten beurlauben, Zeitschr. f. WPfl. 2, S. 301; vgl. auch die Entsch. d. 

BA. in Z. f. HW. 32, Sp. 651. 
9 BAE.61, S.68; 62, S. 22; 63, S. 131 und 197. 
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3. Herkunftsverband. Wenn die ffirsorgerechtliche Hilfsbediirftigkeit in der 
Anstalt oder bei der Entlassung aus der Anstalt eintritt, dann ist der Fiirsorge
verband endgiiltig verpflichtet, der es beim Eintritt oder bei der Einlieferung in 
die Anstalt gewesen ware (§ 9 Abs. 2). Eine wortliche Auffassung dieser Bestimmung 
ware sinnlos, da in der Regel der in die Anstalt Eintretende oder Eingelieferte 
seinen gewohnlichen Aufenthalt abgebrochen hat und nach den Bestimmungen 
unter A. einen gewohnlichen Aufenthalt am Anstaltsorte begriindet hat, so daB 
Abs.1 durch Abs. 2 in sein Gegenteil verkehrt wiirde. Es ist deshalb allgemeine 
Meinung, daB mit den Worten "bei Eintritt oder Einlieferung" im § 9 Abs.2 
gemeint ist, "unmittelbar vor dem Eintritt" 1. Wo also der hilfsbediirftige An
staltspflegling unmittelbar vor dem Eintritt seinen gewohnlichen Aufenthalt hatte, 
befindet sich der Herkunftsverband. Die Ermittlung des gewohnlichen Aufenthalts 
richtet sich dabei nach den Bestimmungen unter A. Hatte der Betreffende vorher 
keinen gewohnlichen Aufenthalt, so ist der tatsachliche Aufenthaltsort entscheidend 
und es kann dann ein Landesffirsorgeverband als Herkunftsverband in Frage kom
men 2. Ein unerheblicher Zwischenraum zwischen dem Eintritt in die Anstalt und 
dem Verlassen des gewohnlichen Aufenthaltsortes beseitigt die Zustandigkeit des 
Herkunftsverbandes nicht a. Dabei ist aber vorausgesetzt, daB der gewohnliche 
Aufenthalt verlassen wurde, um die Anstalt aufzusuchen 4• Eine Verlegung aus einer 
Anstalt in eine andere andert nichts an der Anwendung des § 9. Es bleibt der Her
kunftsverband des ersten Anstaltsortes zustandig 5• Wenn zwischen den Anstalts
aufenthalten ein freier Aufenthalt gelegen hat, kommt ffir die zweite Anstalt ein 
neuer Herkunftsverband in Frage, wobei ein unerheblicher Zwischenaufenthalt aber 
auch hier keine Rolle spielt. 

4. 1m Zusammenhang mit der Bestimmung des § 7 Abs. 3 und des § 8 entsteht 
die Frage, ob bei einem Tatbestand, der neben § 9 entweder die Voraussetzung des 
§ 7 Abs. 3 oder des § 8 erfiillt, die eine oder die andere Bestimmung anzuwenden ist. 
Das positive Recht enthalt iiber diese FaIle keine Bestimmung. 

§ 7 Abs. 3 und § 9 treffen zusammen, falls ffir den Anstaltspflegling der gewohn
liche Aufenthalt deshalb nicht in Frage kommt, weil er Familienmitglied im Sinne 
des § 7 Abs. 3 war. In diesem Falle wirkt § 7 Abs. 3 auf § 9 ein. Herkunftsverband 
ist in diesem FaIle der Verband des Familienortes. Falls dieser inzwischen gewechselt 
hat, wechselt auch der Herkunftsverband 6. 

Auch § 8 und § 9 konnen zusammentreffen, wenn namlich die Anstaltspfleglinge 
uneheliche Miitter oder uneheliche Kinder sind. Das Entscheidende ist hier die 
6-Monatsfrist des § 8. Was die Mutter anbetrifft, so kommen nur Fiirsorgeleistungen 
innerhalb der ersten 6 Monate nach der Geburt in Frage. Bei Fiirsorgeleistungen, 
die nach Ablauf dieser 6 Monate beginnen, scheidet § 8 aus und ist lediglich § 9 an
zuwenden. Bei Leistungen innerhalb der 6 Monate, wenn also die Mutter wahrend 
ihres Aufenthaltes oder bei der Entlassung hilfsbediirftig wird - Zusammenhang mit 
der Geburt dabei selbstverstandlich vorausgesetzt -, geht der Zehnmonatsverband 
dem Herkunftsverband vor, da § 8 insoweit eine Sonderbestimmung gegeniiber § 9 
darstellt. § 9 gibt eine generelle Regel ffir aIle Anstaltspfleglinge, die durch § 8 
gegebenenfalls ffir Sondergruppen der Anstaltspfleglinge (uneheliche Miitter und 
uneheliche Kinder) durchbrochen wird 7. Kommt die Feststellung eines Zehnmonats
verbandes aber nicht in Frage, weil wahrend des 10. Monats die Mutter selbst An-

1 BAE.62 S.96, u.63 S. 153; WOLz-RupPERT-RICHTER, S.56. 
z BAE.63 S.214. 1st aber der Herkunftsverband inzwischen aus dem Deutschen Reich aus-

geschieden, dann kann § 9 RFV. iiberhaupt nicht angewandt werden. BAE. 64 S. 55. 
3 BAE. 60 S. 165, 62 S. 40, 63 S. 73, 153. 
4 BAE. 63 S.22, 64 S.28. 5 BAE. 63 S. 161, 64 S. 202. 
6 WOLz-RupPERT-RICHTER, S. 62. - A. M. WITTELSHOFER in den Vortragen iiber RFV., S.16. 
7 BAE. 63 S. 63. 
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staltspflegling irn Sinne des § 9 war, so wirkt insoweit § 9 auf § 8 ein, als dann 
gewissermaBen indirekt der Zehnmonatsverband derjenige Verband ist, der seiner
seits Herkunftsverband fiir die damalige Anstaltspflege gewesen ware!. 

Bei dem unehelichenKind selbst liegt die Sache insofern anders, als die Sonder
zustandigkeit nicht auf 6 Monate beschrankt ist. Aber auch hier ist das entschei
dende Merkmal, daB der Eintritt der Hilfsbediirftigkeit in den ersten 6 Monaten 
nach der Geburt liegen muB. Nur fiir diese FaIle ist die Frage zu pruen, wie die 
§§ 8 und 9 sich zueinander verhalten. Auch hier gilt, daB § 9 lediglich diejenigen 
Anstaltspfleglinge betrifft, fur die keine Sonderbestimmungen vorhanden sind, daB 
also, soweit das uneheliche Anstaltskind innerhalb der ersten 6 Monate hilfsbediirftig 
geworden ist, der nach § 8 zu ermittelnde Zehnmonatsverband und nicht der nach 
§ 9 zu ermittelnde Herkunftsverband in Frage kommt. 

Die Anwendung dieser Grundsatze mag in einem einzelnen FaIle zu einer Kosten
verteilung fiihren, die dem Grundsatz der sinnvollen Lastenverteilung nicht ganz 
zu entsprechen scheint. Solange indessen iiberhaupt eine Kostenverteilung nach 
einem formellen Gesichtspunkt (formell fiirsorgerechtlicher gewohnlicher Auf
enthalt) beurteilt wird, sind solche Sonderfalle nicht auszuschlieBen, da die Mannig
faltigkeit des Lebens irnmer neue Tatbestande schafft und gerade hier jede Verande
rung des Tatbestandes fiirsorgerechtliche Folgen haben muB. Das BA. fUr Heirnat
wesen ist sichtlich bestrebt, dem Gedanken des gerechten Kriteriums 2 zur Wir
kung zu verhelfen. 

IV. Pflegekinder. Auch fiir Pflegekinder wird der endgiiltige Verband nicht nach 
A., sondern nach § 9 Abs. 3 bestimmt. Der Inhalt dieser Bestirnmung ist: durch 
den Eintritt in eine Pflegestelle wird fiir das in Pflege untergebrachte Kind am 
Pflegeort ein gewohnlicher Aufenthalt nicht begriindet. Tritt Hilfsbediirftigkeit 
des Kindes wahrend der Pflege oder beirn Verlassen der Pflegestelle ein, so ist der
jenige Fiirsorgeverband endgiiltig verpflichtet, aus dem der Eintritt in die Pflege
stelle erfolgt ist. Auch hier ist, wie beirn § 9 Abs. 1, der Zweck der Bestimmung 
an sich klar. ErfahrungsgemaB werden Kinder in Pflegestellen haufig hilfsbediirftig. 
Hatten sie dann - da ja ihre Aufenthaltsverhaltnisse fiirsorgerechtlich selbstandig 
zu beurteilen sind - den gewohnlicb,en Aufenthalt erworben, so ware der Verband 
des Pflegeortes endgiiltig belastet. Diese Verbande hatten danach ein Interesse, 
Unterbringung von Pflegekindern in ihrem Bezirk zu vermeiden. Dies wiirde 
die Unterbringung namentlich in landlichen Pflegestellen auBerordentlich er
schweren. 

1. Begriff. § 9 Abs.3 bezieht sich auf eheliche und auf uneheliche Kinder, 
geht also insofern weiter als § 8. 1m iibrigen ist die Frage viel erortert worden3 , 

ob das nach § 9 Abs. 3 in Pflege untergebrachte Kind mit dem Pflegekind des RJWG. 
identisch ist. Yom Standpunkt der Einheit des Fiirsorgerechts aus ist diese Frage 
zu bejahen4. Wenn das Fiirsorgerecht einen Begriff schafft, muB er auch grundsatz
lich fiir den gesamten Bereich gelten 5, soweit nicht ausdriicklich Einschrankungen 
im Gesetz selbst enthalten sind 6. DaB im § 9 Abs. 3 abweichend yom RJWG. 
allerdings nur Familienpflege gemeint ein kann, folgt daraus, daB § 9 Abs. 1 
sich auf aIle Anstaltspfleglinge, also auch auf die Minderjahrigen unter 14 Jahren 
bezieht. 

1 BAE.63 S. 87; auch Zeitschr. f. WPfl. 3, S.299. 
2 Siehe S. 128. 3 SUNDER 1. Auf!. S. 28 ff. 
4 Die Einheit des fiirsorgerechtlichen Begriffes des Pflegekindes wirkt nicht auf das biirger

liche Recht, das Strafrecht und das Versorgungsrecht. BEHREND, Fiirsorge 1925, S. 387. 
5 DaB § 9 Abs. 3 den Fiirsorgeverbanden Schutz bringen will, schlieBt nicht aus, daB er auch 

als Schutz fiir Minderjahrige gedacht ist - BAE. 61 S. 74 -, da das gesamte Fiirsorgerecht 
von dem Gedanken der Forderung der Jugend einheitlich erfiillt ist. 

6 A. M. FLEISCHMANN-JAEGER, S. 46. 
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Mit der Anerkennung des Pflegekinderbegriffes des RJWG. fiir den Bereich 
der RFV 1 sind folgende Zweifelsfragen entschieden: 

a) § 9 Abs.3 gilt nur ffir Kinder bis zum 14. Lebensjahre. Bleibt ein Kind 
nach dem 14. Lebensjahr in der PflegestelIe, so hort die besondere Wirkung des § 9 
Abs.3 auf2. § 15 wird auBer Kraft gesetzt3. 

b) § 9 Abs. 3 gilt nicht ffir uneheliche Kinder, die sich bei der Mutter befinden. 
DaB sie der Aufsicht des Jugendamtes unterstehen, macht sie noch nicht zu Pflege
kindern. Zweifel konnen nur entstehen, wenn die Mutter sich mit dem Kinde zu
sammen bei Dritten aufhalt. Bleibt trotzdem der natiirliche, enge Zusammenhang 
zwischen Mutter und Kind bestehen, dann liegt kein Pflegefall vor 4 • Falls aber die 
Pflege des Kindes der Dritte hat und die Mutter lediglich gelegentlich sich um das 
Kind kiimmert, kann das Kind ein Pflegekind sein. 

c) Ob die Einschrankung, die RJWG. durch § 21 ffir den Begriff des Pflege
kindes bringt, auf § 9 Abs. 3 anzuwenden ist, ist zweifelhaft. § 21 RJWG. sagt, daB 
bei diesen Tatbestanden die Bestimmungen dieses Abschnittes, d. h. des Pflege
kinderschutzes, keine Anwendung finden. Daraus kann man schlieBen, daB diese 
Ausnahme in ihren Wirkungen auf RJWG. selbst beschrankt ist 5 und nicht auf 
RFV. iibergreift. Damit fallt fiir § 9 Abs. 3 die Frage, ob die Pflege entgeltlich 
oder unentgeltlich, gewerbsmaBig oder gewohnheitsma.Big ist, weg. Es bleibt dann 
nur iibrig zu bestimmen, was eine fremde Pflege ist. Fremd ist dann jede Pflege, 
die nicht bei den Eltern oder der Mutter stattfindet. Dann ist ein Pflegekind im 
Sinne des § 9 Abs. 3 vorhanden, wenn das Enkelkind bei den GroBeltern6, das 
Miindel beim Vormund 7, das uneheliche Kind beim unehelichen Vater 8 verpflegt 
wird. Ausnahmen liegen dann nur vor, wenn eine voriibergehende unentgeltliche Be
wahrung im Sinne des § 19 RJWG. gegeben ist 9• Bei vOriibergehender entgeltlicher 
Bewahrung muB die Pflegekindeigenschaft bejaht werden. Die Frage des Entgeltes 
.ist dann niemals bei Pflege, sondern nur bei Bewahrung von Bedeutung 10. Hiernach 
sind die in ein Sommererholungsheim geschickten Kinder Pflegekinder im Sinne des 
§ 9 Abs. 3, wenngleich hier ebenso wie bei den auf Besuch geschickten Kindern 
der Schutz des § 9 Abs. 3 fUr den Fiirsorgeverband des Pflegeortes entbehrlich ist, 
denn diese Kinder wiirden einen gewohnlichen Aufenthalt entweder wegen ihres 
Familienzusammenhanges nach § 7 Abs. 3 oder deshalb nicht begriinden, weil der 
von vornherein beschrankte Erholungs- oder Besuchsaufenthalt iiberhaupt keinen 
gewohnlichen Aufenthalt im Sinne des § 7 Abs. 2 darstellen wiirde 11. Wer die Unter
bringung in Pflege veranlaBt hat, ist ohne Bedeutung 12. 

2. Herkunftsverband. Der endgiiltig verpfliehtete Verband ffir diese so 
bestimmten Pflegekinder ist der oben naher bezeichnete Herkunftsverband 13. 

3. Schwierigkeiten entstehen auch hier, wenn die Tathestande der Sonderregelungen 
sich decken. Ffir Pflegekinder gilt indes nichts anderes, als was ffir Anstaltspfleg-

1 In dem S. 140 Anm. 5 genannten Urteil. Hierzu RUPPERT, Fiirsorge 1925, S.291 und 323 
und Bad. VGHof vom 1. 12.26; Pr. VBI. 49 S.8. 

II BAE. 62 S. 35, 176. tTher die hieraus entstehenden Schwierigkeiten ND. VIII, S. 135. 
S Bestritten. A. A. SUNDER, S. 31. 
4 BAE.65 S.25, auch Bayr. VGHof vom 22.11. 26; P.rVBI. 48 S.225. 
5 BAE.61 S.74. 
6 BAE.63 S.225, 64 S.21, 65 S.189. 66 S. 176. Fiirsorge 1925, S.310. DIEFENBACH, 

Z. f. HW.1927, Sp.550. . 
7 BAE. 65 S. 66. 8 BAE. 63 S. 39. 9 Siehe S .. 72££. 

10 Den Unterschied von Bewahrung und Pflege iibersieht BAE. 65 S. 195. Der Hinweis, 
daB voriibergehend nicht im Gegensatz zu dauernd im § 19 RJWG. stehe, ist an sich 
richtig. DaB schIieBt aber nicht aus, daB es voriibergehende und andauernde Pflege gibt. Siehe 
auch oben S. 73 Anm. 3. 

11 A. A. SUNDER, S. 32. 
18 BAE. 63 S. 47; vgl. auch die Falle BAE. 63 S. 187 (Niederlegen eines Kindes in den Raumen 

des Jugendamts) und BAE. 65 S. 115 (das Kind begibt sich selbst in eine Pflegestelle). 
13 BAE. 63 S. 18. 
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tinge auch gilt. Wenn neben dem Herkunftsverband des gewohnlichen Aufenthalts
ortes derVerband des Familienortes vorhanden ist, geht dieser vorl. Wenn der Ein
tritt in die Pflegestelle aus einer Anstalt erfolgt, kommt nicht der Verband des An
staltsortes, sondern der des Herkunftsortes fiir diese Anstalt in Frage. 

Besondere Schwierigkeiten bieten sowohl die in Anstalten als die in einer Pflege
stelle, d. h. in einer fremden Familie geborenen Kinder. Betrachtet man diese Geburt 
als Eintritt in die Anstalt oder die Pflegestelle, so ist zwar damit klargestellt, daB 
diese Kinder am Geburtsort keinen gewohnlichen Aufenthalt erwerben konnen; es 
bleibt aber damit die Frage offen, wer fiir sie endgiiltig verpflichteter Verband 
ist. Es gibt hierfiir zwei Moglichkeiten: Da das Kind keinen gewohnlichen Aufent
halt hat, ist es landeshilfsbediirftig. Daraus wiirde folgen, daB jedes nicht in der 
W ohnung der Mutter oder der Familie geborene Kind landeshilfsbediirftig ware, 
d. h., daB der Landesfiirsorgeverband fiir die Dauer der Hilfsbediirftigkeit einzutreten 
hatte, falls es hilfsbediirftig geboren wiirde. Wiirde die Hilfsbediirftigkeit erst ein
treten, nachdem ein gewohnlicher Aufenthalt nach § 7 erworben war, so hatte die 
auBerhausliche Geburt keine besonderen fiirsorgerechtlichen Folgen. Vor dem 
Landesfiirsorgeverband ware allerdings bei unehelichen Kindem innerhalb der ersten 
6 Monate der Zehnmonatsverband verpflichtet. Es gibt noch eine andere Moglich
keit, § 9 Abs. 2 zu ersetzen, indem man die Herkunftsverhaltnisse der Mutter auch 
fiir das neugeborene Kind zugrunde legt. Dies ist aber deshalb unzulassig, weil 
abgesehen von den Bestimmungen des § 7 Abs. 3 jede Riickkehr zu einer armenrecht
lichen Familiengemeinschaft fiirsorgerechtlich ausgeschlossen ist 2. Es bliebe dann 
nur der erste Weg iibrig, der zur Landeshilfsbediirftigkeit fiihrt. Will man aber 
die Geburt nicht als Eintritt im Sinne des § 9 Abs. 1 ansehen, dann entfallt iiber
haupt die Moglichkeit, § 9 anzuwenden. Dann ware ein Schutz fiir den Anstalts
verband nur nach der allgemeinen Bestimmung des § 8 zu erreichen. 

Das BA. fiir Heimatwesen hat in einer ausfiihrlich begriindeten Entscheidung 3 

den Standpunkt vertreten, daB Eintritt im fiirsorgerechtlichen Sinn auch die Geburt 
darstellt. Daraus folgt, daB am Geburtsort kein gewohnlicher Aufenthalt fiir das 
Kind begriindet wird. Dieses Ergebnis hat das BA. im Interesse der sinnvollen 
Lastenverteilung gewahlt. FUr die weitere fiirsorgerechtliche Beurteilung ist dann 
nur zu unterscheiden, ob Hilfsbediirftigkeit mit der Geburt gegeben war oder nicht. 
Wird diese Frage bejaht, dann haftet der Landesfiirsorgeverband fiir eheliche, der 
Zehnmonatsverband fiir uneheliche Kinder. Tritt die Hilfsbediirftigkeit erst spater 
ein, so haftet, falls sie innerhalb 6 Monaten eingetreten ist, bei unehelichen Kindern 
ebenfalls der Zehnmonatsverband; bei ehelichen Kindem und bei unehelichen nach 
Ablauf der 6 Monate ist der zustandige Verband nach Lage der Verhaltnisse bei Ein
tritt der Hilfsbediirftigkeit festzustellen 4. 

v. Auswiirtig arbeitende Arbeitnehmer. Von dem Gedanken einer gerechten 
Lastenverteilung aus hatte § 29 UWG. eine Sonderbestimmung getroffen, die die 
Entlastung von Arbeiterwohngemeinden zuungunsten der Betriebsgemeinden zum 
Ziele hatte. Diese Bestimmung ist im § 11 RFV. iibernommen, und zwar abgesehen 
von den durch Wegfall des UW. bedingten Anderungen wortlich 5• 

Voraussetzungen dafiir, daB der FUrsorgeverband des gewohnlichen Aufenthalts 
trotz § 7 Abs. 2 nicht eintritt, sind 

a) Dienst- oder Arbeitsverhaltnis gegen Lohn und Gehalt 6 an einem Ort 7 von 
mindestens einwochiger Dauer oder entsprechendes Lehrtingsverhaltnis, 

1 A. A. BAE. 63 S. 225. 2 BAE. 64 S. 124. 3 BAE. 64 S. 118. ' BAE. 64 S. 224. 
i Ob nach Wegfall des UW. die Bestimmung des § 11 noch eine Berechtigung hat, kann 

bezweifelt werden. VgI. RISS: Zeitschr. f. WPfl. 1925, S.555. Die armenrechtliche Recht
sprechung des BA. ist im wesentlichen auch jetzt noch verwendbar. 

6 BAE. 65 S. 227. 
7 Ort bedeutet poIitische Gemeinde BAE. 66 S. 187. 
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b) Erkrankung - d. h. eine auf Erkrankung beruhende Hilfsbediirftigkeit -
wahrend der Beschi1ftigung oder innerhalb einer W oche nach der Beendigung. 
Schwangerschaft ist keine Krankheit, wenn sie normal verli1uft. 

Im Regelfalle wird bei den unter a) und b) gegebenen Voraussetzungen ein 
sozialversicherungsrechtlicher Anspruch gegen eine Krankenkasse vorliegen und 
eine fiirsorgerechtliche Hilfsbediirftigkeit nicht gegeben sein 1. Deshalb ist 

c) bestimmt, daB in solchem Falle der Eintritt der Hilfsbediirftigkeit auf den 
Beginn der Kassenleistung vorverlegt wird. 

Die Befreiung des nach § 7 zustandigen FUrsorgeverbandes bezieht sich aber 
lediglich auf die infolge der Erkrankung fiir die ersten 26 W ochen notwendig wer
denden fiirsorgerechtlichen Leistungen, die sich nicht auf die Krankenhilfe im Sinne 
des § 6b RGr. beschranken 2. Hat also die Krankenkasse die Hilfsbediirftigkeit 
wahrend der ganzen 26 W ochen in vollem Umfange behoben, so kommt § 11 nicht 
in Anwendung 3. FUr den Bereich des § 11 gilt anderseits eine besondere fiir
sorgerechtliche Familiengemeinschaft insofern, als die Sonderhaftung sich auch 
bezieht auf die Falle der Erkrankung der Ehefrau und der noch nicht 16 Jahre alten 
Kinder des Arbeitnehmers, sofern diese sich, wie § 11 sagt, bei ihm befinden, d. h. 
wenigstens in raumlicher Gemeinschaft mit ihm zusammenleben '. Diese fiirsorge
rechtliche Gemeinschaft besteht nicht, falls die Ehefrau oder die Kinder in ihrer 
eigenen Person die Voraussetzungen des § 11 Abs. 1 erfiillen. 

Der endgiiltig verpflichtete Verband ist der fiir den Dienst- oder Arbeitsort 
zustandige Bezirksfiirsorgeverband. Seine Haftung geht allen anderen moglichen 
Sonderhaftungen vor. 

VI. Anslandsdentscbe und Staatenlose. Die fiirsorgerechtliche Zustandigkeit ist 
hier deshalb durch eine Sonderregelung getroffen, weil bei Anwendung der Regel
bestimmung des § 7 diejenigen FUrsorgeverbande, die an den Grenzen oder an der 
.Kiiste des Deutschen Reiches liegen, voraussichtlich iiberma.Big belastet worden 
waren. Aber diese besondere Belastung miiBten die Grenzverbande iiberhaupt fiir 
die durch den Grenzverkehr entstehenden besonderen fiirsorgerechtlichen Falle 
tragen. Deshalb erstreckt sich die Regelung auf aIle aus dem Auslande in das deut
sche Gebiet iibertretenden Deutschen und diesen Gleichgestellten. Die Regelung ist 
dadurch uniibersichtlich, daB neben § 12 RFV. die Verordnung iiber die Auflosung 
der Fliichtlingslager yom 17.12.235 durch § 32 Abs.4 RFV. aufrecht erhalten 
worden ist 6. Daraus ergibt sich folgender Uberblick: 

1. Personenkreis, fiir den die endgiiltige Fiirsorgepflicht gemaB § 12 RFV.7 
zu bestimmen ist: 

a) Deutsche, Staatenlose, ehemalige Deutsche, ihre Ehefrauen und minder
jahrigen Kinder, auch wenn sie die Reichsangehorigkeit nicht besessen haben, staaten
lose Personen deutscher Abkunft und ihre Ehefrauen, auch wenn sie nicht deut
scher Abstammung sind. Ob unter deutscher Abkunft die Abstammung von einem 
deutschen Vater oder die deutschstammige Abkunft iiberhaupt zu verstehen ist, 
ist zweifelhaft. Der Begriff stammt aus der Bundesrats-Bek. yom 16. 5. 18. 
Ehemalige Deutsche konnen sie in ihrer Person nicht gewesen sein. Mindestens 
aber muB der Vater vor der Geburt die deutsche Staatsangehorigkeit besessen 
haben 8 • 

1 Es kommt aber nicht darauf an, daB der sozialversicherungsrechtliche Anspruch die Fiir
sorgebediirftigkeit voU beseitigt hat. Es geniigt, daB a uch durch die Leistung der Krankenkasse 
die fiirsorgerechtliche HiHsbediirftigkeit beseitigt ist. BAE. 63 S. 25. 

II BAE. 65 S. 64. 8 BAE. 63 S. 32. 4 BAE. 63 S. 21. 5 RGBI. I 1202. 
6 Friiheres Recht § 33 UWG. und die BR.-Bek. betr. Einwirkungen der Fliichtlingsfiirsorge 

auf das Armenrecht vom 16. Mai 1918 (RGBI. S. 409). Vgl. RUPPERT, RAEI. 1924, S.640. 
7 Zu dem Verhaltnis von § 12 zu § 7 BAE. 66 S. 65. 
8 SUNDER, S.41. Vgl. auch Zeitschr. f. HW.32 Sp.276. 
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b) Die Hilfsbediirftigkeit der zu 1. Genannten muB binnen eines Monats nach 
dem 1Thertritt aus dem Auslande erfolgen 1. 

c) Wie lange der Aufenthalt im Auslande vor dem 1Thertritt gedauert haben mull, 
ist nicht bestimmt. Er kann, wie Abs. 2 § 12 ergibt, auch kiirzer als 1 Jahr gewesen 
sein. Indessen geniigt ein nur kurzer Aufenthalt, z. B. fiir einen Einkauf2, nicht. 
Bei der Riickkehr von einem Einkauf liegt kein 1Thertritt im Sinne des § 12 vor, 
wenn auch seine sonstigen Voraussetzungen erfiillt sind. 

2. Zustandige V er bande. Merkmale, nach denen der endgiiltig verpflichtete 
Verband fiir den Personenkreis unter 1. zu ermitteln ist: 

a) Der letzte gewohnliche Aufenthalt im Jahre vor dem Austritt aus dem Reichs
gebiet bestimmt den Bezirksfiirsorgeverband, der endgiiltig verpflichtet ist, wenn 
die Abwesenheit 1 Jahr oder weniger als 1 Jahr gedauert hat. 

b) Hat die Abwesenheit langer als 1 Jahr gedauert, so verzichtet das Reichs
fiirsorgerecht auf die Bestimmung eines Fiirsorgeverbandes 3. Es bestimmt vielmehr, 
daB die endgiiltige FUrsorgepflicht die Lander trifft, die nach besonderen Merkmalen 
ausgesucht werden. Entscheidend ist in diesem FaIle die Staatsangehorigkeit des 
Hilfsbediirftigen, die er zur Zeit besitzt oder zuletzt besessen hat. Das danach in 
Frage kommende Land ist endgiiltig fiirsorgepflichtig. FUr diejenigen, die keine 
Staatsangehorigkeit besitzen oder keine besessen haben und fiir diejenigen, die frillier 
ElsaB-Lothringer gewesen sind, la.Bt sich aus ihren eigenen personlichen Verha.lt
nissen ein Land, mit dem sie in fiirsorgerechtliche Verbindung gebracht werden 
konnen, nicht ermitteln. FUr diese benennt die Reichsregierung oder die von ihr 
bestimmte Stelle das endgiiltig verpflichtete Land. Das Land bestimmt dann, 
welcher seiner Fiirsorgeverbande die ihm obliegende FUrsorgepflicht endgiiltig zu 
erfiillen hat. FUr diejenigen FaIle, in denen das zustandige Land durch die Reichs
regierung oder die von ihr bestimmte Stelle benannt wird, erstattet das Reich die 
Kosten der Fiirsorge. 

c) Das unter b) Gesagte gilt gleicherweise fiir diejenigen, bei denen ein gewohn
licher Aufenthalt nach a) nicht ermittelt werden kann. Es bleibt dem nach diesen 
Vorschriften endgiiltig verpflichteten Verband unbenommen, durch entsprechende 
MaBnahmen den 1Thertritt der Hilfsbediirftigen in das deutsche Gebiet zu verhindern, 
insbesondere durch Vereinbarungen mit der auslandischen FUrsorgebehorde iiber 
Erstattung von Kosten'. 

3. Einen anderen Personenkreis bezeichnet die Verordnung iiber die Auflosung 
der Fliichtlingslager yom 17. 12. 23, die neben der RFV. weiter gilts. Soweit 
diese Kreise sich decken, soweit also die unter 1. fallenden auch durch die hier 
zu besprechenden Bestimmungen umfaBt werden, findet nicht § 12 RFV., sondern 
die Auflosungsverordnung Anwendung. 

1m groBen Umfange hat wahrend des Krieges das Reich durch Errichtung 
von Fliichtlingslagern die Kosten der Fliichtlingsfiirsorge iibernommen. In Durch
fiihrung des Planes, im Interesse der Wahrungsfestigung aIle W ohlfahrtsausgaben 
des Reiches auf die Lander zu iibertragen, war auch die genannte Verordnung er
gangen, die auf folgender Grundlage beruht: 

a) Die in den Fliichtlingslagern befindlichen Fliichtlinge (Lagerfliichtlinge)6 
wurden nach einem yom Reichsrat aufgestellten Verteilungsplan auf die Lander 
verteilt. Die weitere Verteilung an die Gemeinden hatten die Lander vorzunehmen. 
Die Unterstiitzung am Unterbringungsort richtet sich, wie § II sagte, 'nach den 
allgemeinen Bestimmungen. Diese Bestimmungen sind seit dem 1. 4. 24 die 
Bestimmungen der RFV. Namentlich kommt hier § 7 Abs.l in Frage, wo-

1 BAE. 64 S. 38. 2 BAE. 65 S. 40. 
3 Auch § 7 Abs. 3 RFV. gilt nicht, Zeitschr. f. WPfl. 3 S. 303. 
4 Erl. d. Pro Min. f. Vwohlf., VW. 1927, Sp. 615, hierzu ND. VIII, S. 242. 
5 BAE.62 S.77. 6 Auch Auslander BAE. 64 S.215. 



Gegenwartige Regelung der fiirsorgerechtlichen Lastenzustandigkeit. 145 

nach der Unterbringungsort als vorlaufig verpflichteter Verband zunachst ein
zutreten hat. 

b) Die seit dem Inkrafttreten der Auflosungsverordnung neu eintreffenden 
Fliichtlinge, die einen Monat nach dem Grenziibertritt hilfsbediirftig werden, wer
den gemaB § 14 der Verordnung auf die Lander verteilt, die sie gemaB § 14 Abs. 3, 
§ 2 auf die Gemeinden weiter verteilen miissen. Die Unterstiitzung in der Gemeinde, 
in die diese Fliichtlinge durch diese Verteilung kommen, richtet sich ebenfalls 
gemaB § 11 der Verordnung nach § 7 Abs. 1. Diese sog. Neuvertriebenen sind durch 
§ 14 des Wohnungsmangelgesetzes vom 26. 6. 23 1 naher bestimmt. Zur Beurteilung 
ihrer Hilfsbediirftigkeit vgl. BAE. 65 S. 17. 

4. Die Bestimmung des endgiiltig verpflichteten Verbandes ist verschieden fiir 
die Lagerfliichtlinge und fiir die Neuvertriebenen: 

a) FUr die Lagerfliichtlinge gelten die allgemeinen und besonderen Bestimmungen, 
wie sie unter A. und B. I.-V. dargestellt sind 2. 

b) Fiir die Neuvertriebenen gilt reichsfiirsorgerechtlich § 14 Abs.2 der Auf
lOsungsverordnurig, wonach das zur tThernahme verpflichtete Land fiir endgiiltig 
verpflichtet erklart wird. Das Land kann durch Anordnung seiner obersten Landes
behorde diese Verpflichtung auf seine Fiirsorgeverbande iibertrl:!>gen 3. 

FUr die sog. Altfliichtlinge, d. h. diejenigen Personen, die bereits vor dem In
krafttreten der RFV., ohne sich in einem Fliichtlingslager befunden zu haben, der 
offentlichen Fiirsorge anheimgefallen sind, gelten die allgemeinen Vorschriften 4. 

VII. Auslander. Nach § 13 RFV. trifft die endgiiltige Fiirsorgepflicht fiir Aus
lander das Land, dem der nach § 7 Abs.1 und § 13, 1. Satz vorlaufig zustandige Be
zirksfiirsorgeverband angehort. Das Landesgesetz kann etwas anderes bestimmen. 
PreuBen wendet z. B. die fiirsorgerechtlichen Zustandigkeitsbestimmungen - mit 
einer kleinen Ausnahme - auch fiir Auslander an (§ 5), ebenso Wiirttemberg 
(Art. 31). Sachsen (§ 20) und Hessen (Art. 3 Ziff.2) erkliiren den Landesfiirsorge
verband fiir zustandig, Bcl.yern (Art. 6d) die Kreise. § 13 geht allen Sonderbestim
mungen vors. Die genannten landesrechtlichen Bestimmungen gelten nur zwischen 
den Fiirsorgeverbanden des eigenen Landes 6. 

C. Del' El'stattungsanspl'Uch. 
Der gemaB § 7 Abs. 1 zustandige Bezirksfiirsorgeverband, der fiir eine fiirsorge

rechtliche Leistung Kosten aufgewandt hat, kann Erstattung von dem endgiiltig 
fiirsorgepflichtigen Verband verlangen (§ 14). Er muB also, falls er ErRtattung 
verlangen will?, die nach A. und B. notigen Ermittlungen anstellen. Ergeben 
diese Ermittlungen, daB er selbst endgiiltig verpflichtet ist, dann entfallt ein wei
teres Verfahren. Diese FaIle iiberwiegen seit dem Inkrafttrp.ten der RFV. in der 
Praxis bei weitem. FUr die andern FaIle aber, in denen unter Zugrundelegung der 
erorterten Bestimmungen der vorlaufig fiirsorgepflichtige Bezirksfiirsorgeverband 
nicht auch der endgiiltig verpflichtete Fiirsorgeverband ist, gelten die Bestim
mungen der §§ 14-18, 26 nnd 29 RFV., in denen Umfang und Verjahrung des 
Ersatzanspruches (I), das Anmeldeverfahren (II) und das Streitverfahren (III) 
geregelt sind. 

I. 1. Glaubiger des Anspruches ist der vorlaufig eingetretene Verband. Ob 
dieser Verband fiirsorgerechtlich vorlaufig verpflichtet war, ist dabei unerheblich; 

1 RGBI. I, 754; vgl. BAE. 64 S.13. 2 BAE.62 S.203, 217 u.63 S.60. 
3 PreuBen hat durch ErlaB des Min. f. Volkswohlfahrt vom 15. 5. 24 (Vwohlf. 24, S. 227) die 

dem Lande obliegende Verpflichtung auf die Bezirksfiirsorgeverbande der Zuweisungsgemeinde 
iibertragen. Hierzu und wegen der Rechtsgiiltigkeit des Erlasses BAE. 62 S. 77. Der gewohnliche 
Aufenthalt, der auBerhalb des Zuweisungsortes begriindet wird, ist fiirsorgerechtlich ohne Be
deutung. BAE. 63 S. 89, 64 S. 13. 

4 BAE. 62 S. 133. 5 BAE. 65 S. 152. 6 Zeitschr. f. WPfl. 3 S.304. 
7 Gegenseitiger Verzicht von Verbanden vgl. z. B. ND. VIII S. 106. 
Muthesius, Fiirsorgerecht. 10 
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es geniigt, wenn er tatsachlich Unterstiitzung gewahrt hatl. Schuldner ist der 
endgiiltig verpflichtete Verband. Auf beiden Seiten kann ein Wechsel eintreten: 

a) Der Glaubiger wechselt, wenn der Hilfsbediirftige seinen Aufenthalt wechselt; 
denn nach § 7 Abs. list derjenige Bezirksfiirsorgeverband vorlaufig verpflichtet, wo 
die Hilfsbediirftigkeit in einer fiir den Verband erkennbaren Weise jeweils her
vortritt. 

b) Der Schuldner wechselt nicht, solange die Hilfsbediirftigkeit andauert (§ 15 
RFV.) ohne Riicksicht auf den Wechsel des Glaubigers. Die Vorschrift des § 15 
war schon im bisherigen Recht enthalten, fiir das das Bundesamt fUr Heimatwesen 
die Lehre von der fortgesetzten Hilfsbediirftigkeit, der Einheitlichkeit des Pflegefalles 
entwickelt hatte. Diese Grundsatze gelten auch jetzt noch. Danach kommen 
unwesentliche unterstiitzungsfreie Zeiten als Unterbrechung der Hilfsbediirftigkeit 
nicht in Frage 2• Dies gilt auch bei Anstaltsaufenthalt 3, wobei die besondere Lage 
jedes Einzelfalles allerdings gewiirdigt werden muS 4. 

Trotz fortgesetzter Hilfsbediirftigkeit kann aber ausnahmsweise ein Wechsel 
auch des Schuldners eintreten, wenn durch die Sonderzustandigkeitsregeln ein Ver
band fiir eine bestimmte Zeit fiir zus1andig erklart wird (z. B. der Zehnmonats
verband) oder wenn die personlichen Rechtsverhaltnisse des Hilfsbediirftigen sich 
andern und dadurch fiirsorgerechtliche Voraussetzungen mit geandert werden. 
Das uneheliche Kind wird legitimiert, wodurch § 8 RFV. ausgeschaltet wird6 -

der Hilfsbediirftige erwirbt die Mitgliedschaft einer Familie im Sinne des § 7 Abs. 3, 
hierdurch tritt der Verband des Familienortes an Stelle des bisher zustandigen Ver
bandes 6 -, der Auslander erwirbt die deutsche Staatsangehorigkeit, hierdurch wird 
§ 13 RFV. ebenfalls auegeschaltet 7• 

2. Der Ersatzanspruch setzt eine fiirsorgerechtliche Leistung voraus, durch die 
die Kosten entstanden sind 8 • Weder die Aufwendungen fiir die Vorsorge, noch die 
fiir die freiwilligen Leistungen sind erstattungsfahig. Ob die fiirsorgerechtliche 
Leistung den angestrebten Zweck voll erreicht hat, ist dabei unerheblich 9• Eine 
fiirsorgerechtliche Leistung liegt nicht vor, wenn sie lediglich sanitatspolizeilichen 
Zwecken dient. Ein solcher Fall ist gegeben bei der Unterbringung eines Bazillen
tragers in einem Krankenhaus, der an sich nicht hilfsbediirftig im fiirsorgerechtlichen 
Sinne warlO. Ob die fiirsorgerechtliche Leistung gleichzeitig sicherheitspolizeilichen 
Zwecken dient, ist dabei unerheblichll. 

3. Der Erstattungsanspruch geht immer auf eine Geldleistung. Bestand die fiir
sorgerechtliche Leistung in einer Sachleistung, so ist sie fUr das Erstattungsverfahren 
in Geld umzurechnen. Fiir die Hohe der Geldforderung gilt folgendes: 

a) Falls die aufgewandten Kosten geringer als 10 RM. sind, entfant der An
spruch (§ 16 Abs.3)12. 1m Interesse einer zweckmaBigen Wandererfiirsorge erklaren 
sich Landesfiirsorgeverbande vielfach freiwillig bereit, auch Kosten unter 10 RM. zu 
erstatten, so Hannover, Wiesbaden, Wiirttembergl3. 

b) Die Hohe der Geldforderung kann grundsatzlich die durch die fiirsorgerecht
liche Leistung entstandenen Kosten nicht iibersteigen. 

1 Bad. VGer.Hof vom 13. 5. 24, Bad. Verw.Z. 25. S. 22. 
2 BAE. 63 S. 11; vgl. aber BAE. 65. S. 58 und 178. 
3 BAE.61 S.45, 62 S. 157, 64 S. 164. 4 BAE.63 S.201. 5 BAE.65 S.l45. 
6 BAE. 65 S. 141. Wenn aber die Familie, deren Mitglied der Hilfsbediirftige ist, den ge

wohnlichen Aufenthalt wechselt, gilt § 15 BAE. 65 S. 121. 
7 BAE. 64. S. 136 u. Pr. VBI. 48, S.225. 
8 Nicht Unterbringungskosten, die auf Grund eines Verfahrens nach § 20 RFV. ent-

standen sind (BAE.65 S.8). Hierzu DIEFENBACH: Z. f. HW. 1927 Sp. 552. 
9 BAE. 65 S. 23. 10 BAE. 62 S. 119, 63 S. 63. 

11 Vgl. Pr OVG. 80 S. 120 (54 S. 154), anderseits BAE. 38 S.81, 56 S.70, 58 S.63. 
12 BAE. 63 S.34 u. 123. Sachs. OVG. vom 28.4.27, Z. f. HW. 32 Sp.564. 
18 ND.VIII S.42, 190, 241. 



Gegenwartige Regelung der fiirsorgerechtlichen Lastenzustandigkeit. 147 

c) Die allgemeinen Verwaltungskosten gehoren nicht zu den erstattungsfahigen 
Kosten, wohl aber die durch den einzelnen entstandenen und verteilbaren besonderen 
Verwaltungskosten 1. Dieser Grundsatz ist besonders ffu den Ersatz von Anstalts
kosten wichtig. 

d) FUr den Kostenersatz konnen nach § 16 Abs.2 Tarife aufgestellt werden. 
Ihr Zweck ist die Erleichterung der Abrechnung zwischen den FUrsorgeverbanden. 
FUr bestimmte ffusorgerechtliche Leistungen werden als Grundlage ffu die Ersatz
forderung Durchschnittssatze aufgestellt. DemgemaB ist der Tarif nur auf solche 
fUrsorgerechtlichen Leistungen anwendbar, ffu die Durchschnittssatze iiberhaupt 
festgestellt werden konnen. Dies gilt im wesentlichen nur ffu standig wiederkehrende 
Leistungen, z. B. Unterbringung in Krankenhausern, Altersheimen, Waisenhausern 
oder Pflegestellen. Falls ein solcher Tarifsatz aufgestellt ist, ist er dann als 
Grundlage des Ersatzanspruches zu nehmen ohne Riicksicht darauf, ob die 
tatsachlichen Aufwendungen hoher oder geringer als der Tarifsatz gewesen sind 2. 

Ein solcher Tarif kann ffu das ganze Reich durch die Reichsregierung mit Zustim
mung des Reichrates aufgestellt werden, was bisher noch nicht geschehen ist und 
wohl auch nicht geschehen wird, da die Verhaltnisse in den einzelnen Landern und 
ihren Verbanden zu verschiedenartig sind. FUr die FUrsorgeverbande desselben 
Landes erfolgt die Aufstellung durch die Landesregierung, der die Entscheidung 
dariiber, ob sie iiberhaupt einen Tarif aufstellen will, iiberlassen ist. Ein reichsffu
sorgerechtlicher Zwang besteht nicht3. 

4. Umfang. a) Grundsatz. Ffu den Umfang der zu ersetzenden Kosten sind 
gemaB § 16 Abs. 1 die Grundsatze, die am Unterstiitzungsort fiir die Unterstiitzung 
Hilfsbedfuftiger gleicher Art gelten, maBgebend. Diese "GrundEatze" umfassen 
die RGr., die hierzu ergangenen landesffusorgerechtlichen Grundsatze4, die Richt
satze, die Einkommenssatze und die sonstigen Richtlinien, die der Verband aufge
stellt hat. Die im Rahmen dieser ffusorgerechtlichen Grundsatze aufgewandten 
Kosten sind zu erstatten 5. Die Erstattung hat auch dann zu erfolgen, wenn der 
endgiiltig verpflichtete Verband glaubt, selbst mit geringeren Kosten die ffusorge
rechtliche Leistung durchfiihren zu konnen. Er kann in diesem FaIle die "Obergabe 
des Hilfsbedfuftigen verlangen. Die in der Vergangenheit liegenden Kosten aber, 
soweit sie sich im Rahmen der Grundsatze des § 16 Abs. 1 hatten, hat er zu er
statten. 

b) FUr den Umfang der Erstattungspflicht ist es aber von wesentlicher Bedeu
tung, ob der vorlaufig verpflichtete Verband von den ffusorgerechtlichen Moglich
keiten, den Umfang der Leistung zu verringern, Gebrauch gemacht hat. Er ist hierzu 
ffusorgerechtlich verpflichtet. Zwar kann ihm der in Anspruch genommene Verband 
nicht den Einwand entgegenhalten, er moge seinen Ersatzanspruch zunachst bei 
den unterhaltsverpflichteten Verwandten durchzusetzen versuchen 6 ; denn der 
Glaubiger hat den hier behandelten Ersatzanspruch neben den ihm aus der ffusorge
rechtlichen Rangverschiebung zustehenden besonderen Anspriichen. Der vorlaufig 
verpflichtete Ver band ist a ber ffusorgerechtlich gehalten, aIle ihm zustehenden Mittel, 
die Hilfsbedfuftigkeit zu beseitigen oder zu vermindern, anzuwenden. Das sind 
z. B. die Antrage aus Abschnitt E der RFV., insbesondere aber auch die Arbeits-

1 Z. B: Transportkosten BAE. 65 S. 204. 
2 VgI. § 30 Abs.4 UWG. Eine entsprechende Bestimmung fehlt im § 16 RFV. Jedoch ist 

die bezeichnete Rechtsfolge auch jetzt anzunehmen, da andernfalls der Tarif keine rechtliche 
Bedeutung hatte. So auch FLEISCHMANN-JAEGER, S.56. 

3 Der Pr. Tam ist aufgehoben worden. Erl. vom 18.2.27, Volkswohlfahrt 1927 Sp.315; 
ND. VITI S.29. 

4 VgI. z. B. BAE. 64 S 1. 
6 § 35 Aba. 2 RGr. iat ungiiltig, soweit er dem § 6 RFV. widerspricht, vgl. die eben 

genannte Entacheidung. 
6 BAE. 65 S. 235. V gl. auch BAE. 66 S. 53! 

10* 
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fiirsorge 1.. Es kann in einem besonders gelagerten FaIle sogar die Verpflichtung fiir 
ihn bestehen,' auch an solche Verwandte heranzutreten, die nicht rechtlich, aber 
moralisch verpflichtet sind, den Hilfsbediirftigen zu unterstiitzen. Das gilt nach der 
Meinung des BA. fiir das Heimatwesen z. B. dann, wenn gut verdienende Geschwister 
vorhanden sind 2. Aussichtslose Anspriiche braucht der Verband natiirlich nicht 
zu verfolgen 3 . 

Danach besteht fiir den vorlaufig verpflichtetenVerband die fiirsorgerechtliche 
Pflicht, im Interesse des endgiiltig verpflichteten Verbandes alles zu tun, was nach 
Lage des Einzelfalles dazu dienen kann, den Umfang der Erstattungspflicht zu 
mindern 4. Der Sinn der fiirsorgerechtlichen Leistung unter dem Gesichtspunkt 
ihres allgemeinen Zieles darf selbstverstandlich darunter nicht leiden. Uberhaupt 
ist durch diese Pflichten dem vorlaufigen Verband nicht etwa auferlegt, diejenigen 
Hilfsbediirftigen, bei denen er selbst nicht der endgiiltig verpflichtete Verband ist, 
besonders streng zu behandeln. Wenn der endgiiltig verpflichtete Verband z. B. 
ermittelt, daB ein Sparkassenguthaben vorhanden ist, wodurch die Hilfsbediirftigkeit 
beseitigt oder vermindert werden kann, besteht doch der Ersatzanspruch, wenn nur 
der vorlaufig verpflichtete Verb and seine fiirsorgerechtlichen Pflichten nach Lage der 
Sache erfUllt hat 5. Auch besteht keine besondere fiirsorgerechtliche Verpflichtung 
des einzelnen Verbandes, Einrichtungen zu schaffen, durch die die fiirsorgerecht
lichen Leistungen besonders verbilligt werden. Falls ein Verband kein eigenes 
Krankenhaus besitzt, muB der endgiiltige Verband gegebenenfalls die hoheren Kosten 
erstatten, die durch Unterbringung in einem auswartigen Krankenhaus entstehen 6. 

5. Verjahrung. Fiir die Vel'jahrung des Ersatzanspruches gilt § 26 RF. 
Danach verjahren die Ersatzanspriiche in 2 Jahren yom Ablauf des Jahres ab, in 
dem der Anspruch entstanden ist. Der Anspruch entsteht mit dem Beginn der fiir
sorgerechtlichen Leistung. Die allgemeinen Vorschriften iiber Hemmung und Unter
brechung der Verjahrung gelten auch hier. 

II. Anmeldung. Das Erstattungsverfahren beginnt damit, daB der Fiirsorge
verband demjenigen Verband, den er fUr den endgiiltig verpflichteten halt, sein 
Verlangen nach Kostenersatz mitzuteilen hat. Diese Anmeldung setzt den Beginn 
der fiirsorgerechtlichen Leistung voraus. Sie hat den Zweck, dem in Anspruch ge
nommenen Verbande die Entscheidung dariiber zu ermoglichen, ob er nach den 
fiirsorgerechtlichen Zustandigkeitsbestimmungen endgiiltig verpflichtet ist, und 
ob es sich iiberhaupt um eine fUrsorgerechtliche Leistung handelt. Um diese Ent
scheidung zu ermoglichen, gilt in bezug auf das Anmeldungsschreiben folgendes: 

a) Es geniigt nicht, daB das Anmeldungsschreiben abgesandt ist, es muB dem 
in Anspruch genommenen Verbande zugegangen sein. So hat das BA. jetzt in Ab
weichung von seiner friiheren Rechtsprechung, wo die Absendung des Anmeldungs. 
schreibens fUr ausreichend erklart \'\<'UI'de, entschieden7• 

b) Aus dem Inhalt der Anmeldung muB sich alles ergeben, was zur Beurteilung 
des Sachverhaltes yom fiirsorgerechtlichen Standpunkt aus erforderlich ist8 . Das 
UWG. hatte fiir diesen Zweck in seinem § 34 vorgeschrieben, daB eine vollstandige 
Vernehmung des Unterstiitzten iiber seine Heimats-, Familien- und Aufenthalts
verhaltnisse zu bewirken sei. Diese Vorschrift ist in die RFV. nicht iibergegangen. 
Es ist aber selbstverstandlich, daB bei Beginn 9 einer fiirsorgerechtlichen L!!istung in 
bezug auf die gesamten personlichen Verhaltnisse eine moglichst eingehende Auf
klarung beschafft und urkundlich festgelegt wird. Das ist nicht nur yom fiirsorge
rischen, sondern auch Yom fiil'sorgerechtlichen Standpunkt aus notwendig. Falls das 
unterlassen ist, treffen die Nachteile den Verband, der die Erstattung beansprucht lO• 

1 BAE. 61 S.42; 62 S. 191; 63 S. 140. 2 BAE. 65 S.94. 3 BAE. 63 S. 16. 
4 Z. f. HW. 1927 Sp.562. 5 Bad. VGH. vom 9. 12. 24 Pr. VBl. Ed. 49, S. 7. 
6 BAE.62 S.199. 7 BAE.43 S.147 u.64 S.79; vgl. auch Pr. VBl. 49 S.39. 
B BAE. 65 S. 94. 9 BAE. 66 S. 1>19. 10 BAE. 63 S. 190 u. 65 S.74. 
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FUr die Anmeldung ist eine Frist von 3 Monaten nach begonnener Unterstutzung 
bestimmt. FUr den Fall, daB innerhalb dieser 3 Monate die Ermittelung eines fur 
endgiiltig verpflichtet gehaltenen Verbandes nicht moglich ist, erfolgt die Anmeldung 
bei der ·Aufsichtsbehorde. Diese Anmeldung hat aber dann nur fiirsorgerechtliche 
Bedeutung, wenn ihr aIle Ermittelungen vorausgegangen sind, die nach Lage des 
Falles von einem ordnungsmaBig seine Pflichten erfullenden Verbande verlangt 
werden konnten. 

Die Versaumung der Anmeldefrist hat nach § 18 Abs.4 nicht den Verlust des 
Ersatzanspruchs uberhaupt zur Folge, sondern schrankt nur den Umfang des An
spruches insofern ein, als dann ersatzfahig nur die Kosten sind, die 3 Monate vor der 
Anmeldung entstanden sind und nachher entstehen. 

Urn dem anmeldenden Verbande moglichst schnell die GewiBheit zu verschaffen, 
ob der in Anspruch genommene Verband den Anspruch anerkennen wird oder nicht, 
kann bei der Anmeldung eine Frist - die mindestens 14 Tage betragen muB -
gestellt werden. Die Erstattungspflicht gilt als abgelehnt, wenn sie nicht bis zu 
ihrem Ablauf anerkannt wird. . 

III. Das fiirsorgerechtliche Streitvedahren. Falls uber den Ersatz zwischen den 
Verbanden ein Streit entsteht, findet ein besonderes Streitverfahren statt, das auf 
§ 29 RFV. beruht. Daraus ergibt sich, daB die RFV. davon abgesehen hat, eine 
Neuregelung des Verfahrens selbst zu treffen 1. Das bisher lediglich fur die Armen
verbande bestehende Verfahren ist fiir die Fiirsorgeverbande angeordnet, erstreckt 
sich also auf die gesamten Fiirsorgeaufgaben des § 1 RFV. 

Die Voraussetzung fiir dieses Verfahren ist nach § 37 UWG., daB es sich urn die 
offentliche Unterstutzung Hilfsbediirftiger handelt. Dabei ist zu beachten, daB 
§ 37 UWG. selbst ursprunglich unter Hilfsbediirftigen naturgemaB nur die armen
rechtlich Hilfsbediirftigen verstanden haben kann. § 29 RFV. will aber das fruhere 
aJ!Dlenrechtliche Streitverfahren auf aIle Streitigkeiten zwischen Fiirsorgeverbanden 
ZUlli Ersatz der Kosten fiirsorgerechtlicher Leistungen ausdehnen 2. Es muB also 
eine fiirsorgerechtliche Leistung, durch die Kosten entstehen, vorhanden sein. 
Parteien konnen nur Fiirsorgeverbande sein. Das Verfahren ist verschieden, je 
nachdem ob die Fiirsorgeverbande dem gleichen Lande oder verschiedenen Landern 
angehoren. Handelt es sich urn Landessachen 3, so ist das Landesrecht zur Regelung 
allein zustandig; handelt es sicb urn zwischenstaatliche Sachen, dann geIten die 
Vorschriften des § 38 UWG. ff. gemitB § 29 RFV. Dieses letztere Verfahren wird 
hier dargestellt: 

Die V orschriften verlangen mindestens zwei Instanzen: 
1. a} Die erste Instanz ist diejenige Spruchbehorde, die dem in Anspruch genomme

nen FUrsorgeverbande vorgesetzt ist (§ 38 UWG), wobei die Zustandigkeit und das 
Verfahren landesrechtlich zu regeln sind. Die landesrechtlichen Vorschriften, die 
auch den auBerstaatlichen Verband, der vor der Spruchbehorde als KIager auf tritt, 
binden, mussen sich im Rahmen der reichsrechtlichen V orschriften halten. Ais solche 
kommen insbesondere die §§ 39, 40 UWG. in Frage. Nach letzterer Bestimmung 
muB also die Entscheidung durch schriftlicben mit Grunden versehenem BeschluB 
erfolgen. 1m ubrigen ist das Landesrecht frei. 

b) Die zweite Instanz ist das BA. fiir Heimatwesen, das nach § 42 UWG. eine 
standige und kollegiale BehOrde ist, die ihren Sitz in Berlin bat 4• 

c} Eine weitere Instanz ist nicht gegeben (§ 51 UWG.). 

1 Well die Blldung des Reichsverwaltungsger~chts abgewartet werden soil. 
2 Wegen damus entstehender Jandesfiirsorgerechtlicher Schwierigkeiten in Baden und Lippe

Detmold· vgl. BAE. 64 S. 73. 
8 BAATH: S. 169. 

. 4 Vgl. die Vorreden in BAE. 28, 50 und 57 iiber die Entwicklung des BA. Uber die 
rechtliche Bedeutung der Entscheidungen BAE. 66 S. 4. 
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2. Berufungsverfahren. Nach § 41 UWG. findet die Berufung an das BA. 
fiir Heimatwesen gegen die Entscheidung der hochsten landesgesetzlichen Instanz 
statt 1. Da nach § 38 Abs. 2 die Landesgesetzgebung den Instanzenweg zu regeln hat, 
kann das Landesrecht mehrere landesrechtliche Instanzen einrichten. Das ist in 
Hamburg 2 und Baden 3 geschehen. Wenn ein badischer Fiirsorgeverband Beklagter 
ist, geht die Berufung an das BA. fur Heimatwesen gegen das Urteil des Verwaltungs
gerichtshofes in Karlsruhe, wenn es sich urn einen hamburgischen Fiirsorgeverband 
handelt, gegen das Urteil des hamburgischen Oberverwaltungsgerichtes. In diesen 
Fallen sind also drei Instanzen gegeben. 

Nach § 46 UWG. muB die Berufung binnen einer Notfrist von 14 Tagen, von 
der Behandigung der angefochtenen Entscheidung an gerechnet, bei derjenigen 
Behorde, gegen deren Entscheidung sie gerichtet ist, schriftlich 4 angemeldet 
werden. FUr die Vorbereitung der Entscheidung enthalten die §§ 46-49 UWG. 
eingehende Vorschriften. Die Entscheidung des BA. erfolgt gebiihrenfrei in offent
licher Sitzung nach erfolgter Ladung und Anhorung der Parteien. Falls die 
Parteien, wie es die Regel ist, nicht personlich anwesend oder vertreten sind, 
erfolgt die Entscheidung nach Lage der Akten. Das Erkenntnis wird schriftlich, 
mit Grunden versehen, durch Vermittlung derjenigen Behorde zugefertigt, gegen 
deren Erkenntnis es gerichtet ist. 

3. Verfahren in Landessachen. Nach § 52 UWG. kann das Landesrecht 
bestimmen, daB die Vorschriften der §§ 38-51 auch fiir die Landessachen gelten 
sollen. Die Mehrzahl der Lander, auch PreuBen 5 hat davon Gebrauch gemacht 6 , 

Sachsen und die suddeutschen Lander nicht. 
4. Verfahrensgrundsatze des BA. Fur das reichsfursorgerechtliche Streit

verfahren hat das BA. eine Reihe von Regeln aufgestellt: 
a) Mehrere Verbande konnen in derselben Klage in Anspruch genommen werden, 

im FaIle der Abschiebung der abschiebende und der endgiiltig fiirsorgepflichtige, 
auch der nach § 11 zustandige Bezirksfursorgeverband und der sonst zustandige 
Fiirsorgeverband. Auch eine Eventualklage gegen einen zweiten Verband ist zu
gelassen. Indessen mussen in diesem FaIle die gleichzeitig in Anspruch genommenen 
Verbande der gleichen Spruchbehorde unterliegen 7. 

b) Auf die genaue, dem Reichs- und Landesfursorgerecht entsprechende Partei
bezeichnung legt das BA. groBen Wert 8. 

c) Der Klageantrag muB bestimmt sein, er muB auf Erstattung gehen9 . Zur Be
grundung konnen Erganzungen gegeben werden. Die Klageantrage konnen auch 
in zweiter Instanz noch erweitert werden, sofern dadurch die Lage des Beklagten 
nicht erschwert, insbesondere ihm keine Instanz genommen wird 10. 

d) Die Berufung richtet sich nur gegen Endentscheide. Eine AnschluBberufung 
ist nicht zulassigll, ebenso gibt es keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 12. 

1Ther die Frage, ob die Berufungsfrist versaumt ist, entscheidet nicht die voran
gehende Spruchbehorde, sondern das BA. selbst 13• Auch das landesfiirsorgerechtliche 
Streitverfahren unterliegt der Beurteilung durch das BA. und zwar sowohl in Ruck
sicht auf allgemeine Rechtsgrundsatze - das Abstimmungsergebnis darf nicht im 
Urteil vermerkt sein, da geheime Beratung des Gerichtes ein allgemeiner Rechts-

1 Abgesehen von dem Fall des § 41 Abs. 1. V gl. auch den Fall aus dem braunschweigischen 
Landesfiirsorgerecht BAE. 64 S. 36. ' 

2 BAE.60 S. 181. 3 BAE. 63 S. HI. 4 Nicht telefonisch BAE. 65 S. 99. 
5 § 39 des Zustandigkeitsgesetzes vom 1. 8. 83 (Ges. Samml. S. 237) i. d. Fassung des § 32 AV. 

zur RFV. 
6 BAATH, S.181. 7 BAE.65 S.120. 8 BAE.64 S.30; 65 S. 42. 
9 BAE.60 S. 3. Wegen der tthernahme siehe S. 153. 

10 EBA.60 S.151. 11 BAE.60 S. 100; 61 S.176. 12 BAE.60 S.176; 64 S. 148. 
13 BAE.61 S.176. 
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grundsatz ist 1 - aber auch in Riicksicht auf landesrechtliche Verfahrensvorschriften. 
So hatte das BA. u. a. Sachsen-Weimarisches Landesrecht anzuwenden 2. 

5. ProzeBstrafe. Die Moglichkeiten, Ersatz zu erhalten oder Ersatzanspriiche 
abzulehnen, sind nach den dargestellten Bestimmungen sehr mannigfaltig. Das 
Bestreben nach finanzieller Entlastung kann deshalb die Verbande veranlassen, 
das fiirsorgerechtliche Streitverfahren auf jeden Fall durchzufiihren. Der darin 
liegenden Gefahr versucht § 17 Abs.4 dadurch vorzubeugen, daB bei vollig un
berechtigtem Verhalten eines Fiirsorgeverbandes in bezug auf den Ersatzanspruch 
dem benachteiligten Verbande ein Anspruch von 25 vH. des strittigen Betrages als 
Vergiitung fiir den Verwaltungsmehraufwand gegeben ist. 

N ur bei vollig unberechtigtem Verhalten ist dieser Anspruch begriindet. Es 
muB nach der Rechtsprechung des BA. ein grobes Verschulden des Verbandes 
vorliegen 3, was niemals in Frage kommen kann, wenn es sich urn eine durch 
das BA. noch nicht geklarte Streitfrage handelt. Selbst wenn aber bereits Ent
scheidungen des BA. vorliegen, ist die Nichtbeachtung bei einem verwickelten 
Fall noch kein grobes Verschulden 4• Es handelt sich bei § 17 Abs. 4 nicht urn eine 
Erweiterung des Klageanspruches wie bei § 17 Abs. 2, sondern urn eine ProzeB
strafe, die auch bei vollig unberechtigter Klage auf Antrag des Beklagten dem 
Klager auferlegt werden kann. Demzufolge kann dieser Antrag wahrend der ganzen 
Dauer des Streitverfahrens auch in der letzten Instanz und auch von demjenigen 
Verbande gestellt werden, der selbst keine Berufung eingelegt hatte 5• 

Jugendhilfe. 
Die drei fiirsorgerechtlichen Leistungen des Pflegekinderschutzes, der Amts

vormundschaft und der Schutzaufsicht verursachen keine Fiirsorgekosten, sondern 
nur Verwaltungskosten. Die Lastenzustandigkeit kann sich also auf sie nicht be
ziehen. 1m Rahmen der Jugendhilfe handelt es sich vielmehr lediglich urn die Kosten 
der Fiirsorgeerziehung. Diese tragt gemaB § 70 Abs. 1 der Trager der die Fiirsorge
erziehung durchfiihrenden Fiirsorgeerziehungsbehorde 6• Eine Kostenverteilung 
findet nicht statt. Auch die durch die vorlaufige Fiirsorgeerziehung entstehenden 
Kosten sind demselben Trager auferlegt7. Falls hier ein Streit zwischen den Tragern 
entstehen sollte, entscheidet die oberste Landesbehorde und, wenn die Fiirsorge
erziehungstrager verschiedenen Landern angehoren, das Reichsverwaltungsgericht 
bzw. das BA. fiir Heimatwesen (§ 70 Abs. 1, § 7 Abs.2 RJWG., Art. 9 EG. 
RJWG.). Dabei ist die Formulierung des letzten Satzes von § 70 Abs. 1 nicht nur 
miBverstandlich, sondern falsch, weil die Zustandigkeit der beteiligten Fiirsorge
erziehungsbehorden sich nicht nach dem gewohnlichen oder voriibergehenden 
Aufenthalt des Minderjahrigen richten, sondern durch die Zustandigkeit des Vor
mundschaftsgerichtes begriindet werden. Die Fassung erklart sich aus der Ent
stehungsgeschichte 8. 

Sechste"l Kapjt,el. 

Die rechtliche Stellung des Fiirsorgebed.iirftigen. 
Die rechtliche SteHung des Fiirsorgebediirftigen gegeniiber Trager lmd Organ 

der Fiirsorge wird durch besondere Pflichten und besondere Rechte gekennzeichnet, 
die beide im Fiirsorgerecht geregelt sind. 

1 BAE.64 S.9. 2 BAE.60 S. 188. 3 BAE.61 S.84; 66 S. 14. 4 BAE.64 S.60. 
5 BAE. 62 S. 8. 
6 Urn die Frage der Lastenverteilung handelt es sich hier nicht. Siehe S. 27. 
7 Abweichung vom bisherigen Landesfiirsorgerecht, vgl. z. B. § 5 Abs.2 des PrenB. Fiir

sorgeerziehnngsgesetzes vom 2. 7. 1900. 
s BAE.64 S. 102; ND. VllI S. 23. Wegen der Verjahrnng der Ersatzanspriiche vgl. § 196 

Ziff.11 BGB. Hierzu FRIEDRICHS, S. 221; ND. VIII S.263. 
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Diese Rechte und Pflichten beziehen sich sowohl auf seine allgemeine staats
burgerliche als auf seine besondere Stellung innerhalb des Fiirsorgeverfahrens. 

§ 23. Rechte. 
Die allgemeine Rechtsstellung des Staatsburgers ergibt sich VOl' aHem aus del' 

RV., insbesondere aus den Grundrechten und Grundpflichten, wie sie im ,zweiten 
Hauptteil del' RV. Art. 109ff. umschrieben sind. Die im Art. 109 festgesetzte 
Gleichheit aller Deutschen VOl' dem Gesetz wird durch das Fursorgerecht nicht ein
geschrankt. DaB die Staatsangehorigkeit die Gleichberechtigung in einem andel'll 
Lande nicht ausschlieBt (Art. 110 Abs. 2) ist bereits oben 1 vermerkt. Die Verwendung 
del' fremden Sprache (Art. 113), die Unverletzlichkeit del' Wohnung (Art. 115) und 
das Recht del' freien MeinungsauBerung (Art. 118) sind nicht eingeschrankt. Die 
Versammlungs- und Vereinsfreiheit (Art. 123 und 124) ist nicht eingeschrankt, was 
fUr die Organisationen del' Hilfsbedurftigen von groBer Bedeutung ist. 

Die Einschrankungen des Wahlrechts, die das armenrechtliche Fiirsorgerecht 
kannte, bestehen nicht mehr. Auch die letzte Einschrankung del' staatsburgerlichen 
Rechte des Fiirsorgebedurftigen, die im Gerichtsverfassungsgesetz enthalten war, 
ist gefallen. Nach § 33 Ziff. 3 und 84 des GVG. in del' Fassung vom 22. 3. 242 
sollten zum Amt eines Schoffen und Geschworenen nicht berufen werden,die 
fUr sich odeI' ihre Familie Armenunterstutzung aus offentlichen Mitteln empfangen 
odeI' in den drei letzten Jahren vor Aufstellung del' Urliste empfangen haben. Diese 
Bestimmung, die noch von Armenunterstutzung spricht, obwohl einige Wochen 
vorher durch die RFV. vom 13.2.24 die Armenfiirsorge den Fiirsorgeverbanden 
iibertragen und das UWG. aufgehoben worden war, ist durch Gesetz zur Anderung 
des GVG. vom 13. 2. 263 aufgehoben worden. 

A. Einschrankung del' Freiziigigkeit. 

Dagegen ist das im Art. III allen Deutschen im ganzen Reiche zugestandene 
Recht der Freizugigkeit in bezug auf den Hilfsbedurftigen in gewisser Beziehung 
dadurch aufgehoben worden, daB nach § 14 RFV. Abs. 1 del' endgiiltig verpflichtete 
Fiirsorgeverband Ubergabe des Hilfsbedurftigen in eigene Fiirsorge und der vor
laufig verpflichtete Ubernahme verlangen kann 4 • Diese Ubernahme ·und Ubergabe 
kannte bereits das UWG. Die Ubergabe hieB dort Uberfiihrung (§ 31ff. UWG.). 
Mit der Einschrankung der Erstattungsverfahren ist auch das Ubernahme- und 
Ubergabeverfahren auBerordentlich eingeschrankt worden, und mit der Verringerung 
del' Zahl der Fiirsorgeverbande hat eine weitere erhebliche Einschrankung der 
Ubergabe- und Ubernahmemoglichkeiten stattgefunden. In dem Verfahren ist 
einmal zu @terscheiden die Auseinandersetzung zwischen den Fursorgeverbanden 
- Voraussetzung (1) und Verfahren (II) - und die Vollziehung des Anspruches 
gegenuber den Hilfsbediirftigen selbst (III). 

I. V oraussetzung. V oraussetzung fUr Ubernahme ist: 
l. Die fursorgerechtliche Leistung. ER muS eine fiirsorgerechtliche 

Leistung vorliegen und zwar eine dauernde; bei nul' voriibergehender Hilfsbediirftig
keit besteht kein Ubernahmeanspruch. Danach scbeidet bei heilbaren Krankheiten, 
bei del' Wochenfiirsorge, bei allen MaBnahmen, die zur Behebung einer vorubel'
gehenden Hilfsbedurftigkeit dienen, die Ubernahme aus. 

2. Voraussetzung ist weiter die fiirsorgerechtliche Zustandigkeit, die sich ent
weder auf die endgiiltige Fiirsorgepflicht grundet (§ 14) oder auf die schuldhafte 
Verschiebung der ortlichen Zustandigkeit (Abschiebung § 17). Kostenerstattungs
pflicht und Ubernahmepflicht gehen grundsatzlich nebeneinander her. Nur im FaIle 

1 Siehe S.6. 2 RGBl. I. 299. 3 RGB!. I. S. 99. 4 BAE. 63 S. 105. 
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des § 14 Abs.2 erschOpft sich die endgiiltige Fiirsorgepflicht in der "Obernahme
pflichtl. 

3. Personenkreis. Der Personenkreis, auf den sich Ubernahme- oder Ubergabe 
beziehen kann, ist dadurch bestimmt, daB es sich um eine fiirsorgerechtliche Lei
stung handeln muB. Danach findet keine Ausnahme fiir einzelne Arten oder 
Gruppen von Hilfsbediirftigen statt. Kriegsbeschadigte, Kriegshinterbliebene, 
Kleinrentner, Sozialrentner und sonstige Hilfsbediirftige unterliegen im FaIle 
dauernder Hilfsbediirftigkeit diesem Verfahren. "Ober den Kreis der Hilfsbediirftigen 
hinaus bezieht sich der nbernahmeanspruch auch auf Ehefrau oder Kinder bis zu 
16 Jahren, die mit dem Hilfsbediirftigen an einem Orte zusammenwohnen (§14 
Abs.2). 

Der Kreis derjel}igen Personen, auf den sich der Ubernahmeanspruch bezieht, 
ist aber nach einer andern Seite hin eingeschrankt (§ 14 Abs. 4). In drei Fallen be
steht kein "Obernahmeanspruch: 

a) wenn eine Trennung der hilfsbediirftigen Ehefrau von dem Ehemann oder des 
hilfsbediirftigen Kindes von den Eltern oder einem Elternteil eintreten wiirde, 

b) wenn die Durchfiihrung der Ubergabe zur Gefahrdung eines FamiIienangehOri
gen fiihren wiirde. Wer als Familienangehoriger im Sinne dieser Bestimmung gelten 
solI, ist nicht besonders bestimmt. Man muB annehmen, daB die Bestimmung im 
§ 7 Abs. 4 auch hier entsprechend anzuwenden ist; 

c) nbernahmeanspruch ist ferner ausgeschlossen, wenn die Durchfiihrung eine 
offensichtliche Harte bedeuten wiirde 2• 

II. Verfahren zwischen den Verbanden. Das Verfahren spielt sich zwischen den 
berechtigten und verpflichteten Verbanden ab 3 • Wird der "Obergabeanspruch an
erkannt, so ist damit das Verfahren zwischen den Verbanden abgeschlossen. Falls 
der Anspruch nicht anerkannt wird, unterliegt die Entscheidung iiber den An
spruch dem fiirsorgerechtlichen Streitverfahren (§ 29 RFV.). Fiir dieses Verfahren 
falIt § 16 ohne weiteres weg. Ebenso gilt § 18 nicht, so daB eine besonders befristete 
Anmeldung in bezug auf den "Obergabeanspruch nicht besteht. 

III. VoIlziehung. Durch die Anerkennung oder die Verurteilung wird die Pflicht 
des verpflichteten Verbandes begriindet, die "Obergabe zu vollziehen4• Das Unter
lassen oder das Verzogern der VolIziehung wird, wenn es auf einem Verschulden be
ruht, dadurch geahndet, daB von dem Zeitpunkt ab, in dem die "Obergabe hatte 
vollzogen werden konnen, der Anspruch auf Ersatz der Kosten der fiirsorgerecht
lichen Leistung verloren geht. (§ 17 Abs. 3). Bei einem nbernahmestreit auf Grund 
schuldhafter Verschiebung der ortlichen Zustandigkeit besteht neben dem "Ober
nahmeanspruch auch ein Anspruch auf Vergiitung fiir den Verwaltungsmehrauf
wand. 

Was das Verfahren gegen den von dem "Obernahmeanspruch betroffenen 
Hilfsbediirftigen betrifft, so ist er im fiirsorgerechtlichen Streitverfahren ledig
lich Objekt. Er hat keinen Anspruch auf GehOr. Die SpruchbehOrden priifen iiber
haupt nicht, ob die Ubernahme voIlzogen werden kann 5 • Wenn er der Aufforderung 
des verpflichteten Fiirsorgeverbandes, sich in den Bezirk des anderen Verb andes zu 
begeben, freiwillig Folge leistet, oder wenn der gesetzliche Vertreter eines Minder
jahrigen der Unterbringung im andern Verbande zustimmt, ist damit der Zweck 
des fiirsorgerechtlichen Streitverfahrens in bezug auf die "Obernahme erreicht. 
Fraglich ist nur, was zu gescheben hat, wenn der Hilfsbediirftige oder sein gesetz
licher Vertreter der Aufforderung keine Folge leistet. Dann entsteht die Frage, 
inwieweit das Recht des Hilfsbediirftigen, sich an einem beliebigen Orte des Reiches 

1 BAE. 61 S. 61; 63 S. 149. 2 BAE. 65 S. 241. 
3 Vgl. hierzu COESTER, Rechtskraft der Staatsakte 1927 S.154. 
4 § 56 UWG. gilt noch BAE. 66 S. 162. 
:; BAE.60 S. 150; Bad. V Ger Hof E. vom 6.6.26; Pro VBl. Bd. 49, 8.9; BAR 64. S. 143. 
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niederzulassen, das ihm wie allen Deutschen zusteht (Art. 111), eingeschrankt ist. 
Solche Einschrankungen bediirfen eines Reichsgesetzes. Die RFV. seIber bringt 
keine solehe Einschrankung, da sie sich lediglieh mit dem Verfahren zwischen den 
Verbanden, nicht aber mit der Vollziehung der Ubernahme befaBt. Die hierher 
gehorige Bestimmung ist in dem noeh aus der Zeit des Norddeutschen Bundes 
stammenden Gesetz iiber die Freiziigigkeit vom 1. 11. 67 (BGBl. S. 55) enthalten, 
dessen hier in Frage kommender § 5 durch § 30 RFV. eine neue Fassung bekommen 
hat. 'Das Verfahren gegen den Hilfsbediirftigen, das RFV. mit Vollziehung des 
Ubernahmeanspruches bezeichnet, heiBt hier Versagung der Fortsetzung des Auf
enthaltes. Der Aufenthalt im Sinne des Freiziigigkeitsgesetzes bezieht sich immer 
auf eine Gemeinde. In den Bezirksfiirsorgeverbanden, die mehrere Gemeinden um
fassen, wie z. B. in PreuBen die Landkreise, bezieht sich aber diese Versagung des 
Aufenthaltes nicht bloB auf die Gemeinde, sondern auf das Gebiet des ganzen 
Fiirsorgeverbandes. Zustandig zur Versagung des Aufenthaltes ist die Polizeibehorde 
der Aufenthaltsgemeinde, die fiir die Durchfiihrung sich nach den entsprechenden 
landesrechtlichen Vorschriften zu richten hat, insbesondere was die Anwendung 
von korperlicher Gewalt gegen den Hilfsbediirftigen betrifft. Ein besonderes fiir
sorgerechtliches Rechtsmittel ist dem Hilfsbediirftigen nicht gegeben; er hat ledig
lich die Rechtsmittel, die das Landesrecht gegen polizeiliche Anordnungen iiber
haupt gibt. 

Indes enthalt § 5 des Freiziigigkeitsgesetzes eine Einschrankung, die praktisch 
von groBer Bedeutung sein kann 1. Die Versagung des Aufenthaltes kann sieh 
nur beziehen auf Hilfsbediirftige, denen Armenfiirsorge gewahrt wird. Es ist 
bereits wiederholt darauf hingewiesen, daB der Begriff Armenfiirsorge auBerst 
zweifelhaft ist. Man kann ihn dahin auffassen, daB alle Hilfsbediirftigen, die 
den im § 1 Abs. 1 RFV. genannten Gruppen angehoren, nicht unter den Begriff 
der Armenfiirsorge fallen, daB demgemaB ihnen gegeniiber eine Vollziehung des 
Ubernahmeanspruches durch Versagung des Aufenthaltes ausgeschlossen ist. Diese 
Auslegung wiirde sicher zutreffend sein, wenn man lediglich § 1 RFV. selbst zugrunde 
legt. Sie wird aber zweifelhaft, wenn man daneben aueh die Bestimmungen 
mit heranzieht, durch die der Begriff der Hilfsbediirftigkeit erst naher be
stimmt wird, die RGr. Diese kennen bekanntlich den Begriff der Armenfiirsorge 
iiberhaupt nicht. Sie haben unter A. die allgemeinen Bestimmungen, die auf aHe 
Hilfsbediirftigen Anwendung finden und daneben die besonderen Bestimmungen 
fiir Klein- und Sozialrentner, fiir Kriegsbeschadigte und Kriegshinterbliebene. 
Danach ist es nicht angangig, die Bestimmungen unter A. als Armenfiirsorge zu 
kennzeichnen. Das geht schon deshalb nicht, weil die Fiirsorge fiir hilfsbediirftige 
Minderjahrige und die Wochenfiirsorge, die beide unter A. geregelt sind, nicht als 
Armenfiirsorge bezeichnet werden konnen. Dazu kommt noch, daB § 13 RGr. 
- die sog. Asozialenfiirsorge -- unbezweifelbar auch auf Klein- und Sozialrentner, 
Kriegsbeschadigte und Kriegshinterbliebene angewandt werden kann, und daB der 
Zweifel entsteht, ob nicht gemaB § 13 RGr. unterstiitzte Kleinrentner Z. B. als in 
Armenfiirsorge befindlich bezeichnet werden miissen. Dann wiirde der Begriff der 
Armenfiirsorge im § 5 dahin zu umschreiben sein, daB alle diejenigen Hilfs
bediirftigen als in Armenfiirsorge befindlich angesehen werden, die nieht gemaB 
den Sonderbestimmungen der Klein- oder Sozialrentner oder der sozialen Kriegs
beschadigten- oder Kriegshinterbliebenenfiirsorge oder der Fiirsorge fiir hilfs
bediirftige Minderjahrige versorgt werden. Diese Losung wird aber dadurch er
schwert oder unmoglich gemaeht, daB § 5 Abs. 2 die Versagung des Auf
enthaltes, d. h. die Vollziehung des Ubernahmeanspruches fiir uneheliche, voll
verwaiste oder getrennt von beiden Elternteilen untergebrachte eheliche Kinder, 

1 POLLIGKEIT, Pro VBI. 45 S. 200. MEMELSDORF: Aufbau des Wohlf.-Amtes S. 48. BAE. 
66 S. 5. 
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Minderjahrige, nicht zulaBt. Diese Bestimmung ist deshalb schwierig, weil die Be
grenzung der Versagungsbefugnis auf die Armenfiirsorge eine Einbeziehung der ge
nannten Minderjahrigen sowieso ausschloB, da sie sich nicht in Armenfiirsorge be
finden. Entweder muB man den gesamten § 5 in seiner gegenwartigen Fassung 
als iiberhaupt nicht verwendbar bezeichnen, oder § 5 Abs. 2 daraus erklaren, daB 
die Fiirsorge fiir die genannten Minderjahrigen - die Zusammenstellung stammt 
aus dem inzwischen aufgehobenen § 50 RJWG.- bis zum Inkrafttreten der RFV. 
im Wege der Armenfiirsorge geleistet wurde und daB die Bestimmung nur ver
deutlichen solI, daB der Begriff der Armenfiirsorge im neuen Fiirsorgerecht eine 
andere fiirsorgerechtliche Bedeutung ala friiher hatte. 

Daraus ergibt sich, daB in einer Reihe von Fallen das Freiziigigkeitsrecht des 
Hilfsbediirftigen durch das Freiziigigkeitsgesetz selbst in Verbindung mit RFV. ein
geschrankt ist. Es fragt sich, ob auch in den Fallen, in denen die Versagung des Auf
enthaltes nicht zugelassen ist, dem Fiirsorgeverband Mittel gegeben sind, um auf 
den Fiirsorgebediirftigen einzuwirken, den Aufenthaltswechsel vorzunehmen, ins
besondere konnte der Fiirsorgeverband dadurch den Hilfsbediirftigen gefiigig machen, 
daB er ihm gegeniiber die Unterstiitzung einstellt. Das ware jedoch eine Verletzung 
der Fiirsorgepflicht, wie das BA. fiir Heimatwesen fiir den Bereich des friiheren, 
Armenrechtes entschieden hat. Es liegt keinAnlaB vor, diesen vom BA.entwickelten 
Grundsatz nicht auch auf das gegenwartige Fiirsorgerecht anzuwenden 1 . 

B. Besondere fiirsorgerechtliche Befugnisse 2• 

Besondere durch das Fiirsorgerecht verliehene Rechte sind Beteiligung (I), 
Beschwerde (II). Ob Anspruch auf Fiirsorge (III) besteht, ist hier zu erortern. 

I. Beteiligung. 1. Entwicklung. Die Beteiligung der Fiirsorgebediirftigen 
an der Durchfiihrung der Hilfe ist dem Sozialversicherungsrecht bekannt, bei 
dem man insoweit von einer Selbstverwaltung spricht. 1m Fiirsorgerecht hat sich 
diese Beteiligung erst viel spater entwickelt3 • 1m Armenrecht war sie jeden
falls vollstandig unbekannt. Die Entwicklung ist dadurch beeinfluBt, daB wahrend 
des Krieges und insbesondere nach dem Kriege groBe Organisationen Hilfsbediirf
tiger entstanden sind, die das Recht der Beteiligung der Fiirsorgebediirftigen 
und ihrer Organisationen als einen wichtigen Programmpunkt verfochten. Zum 
ersten Male fand eine gesetzliche Regelung der Beteiligung Hilfsbediirftiger in 
der Verordnung iiber die soziale Kriegsbeschadigten- und Kriegshinterbliebenen
fiirsorge vom 8. 2. 19 (RGBl. 187) statt. Diese Verordnung berief fiir die Haupt
fiirsorgestellen und fUr die Fiirsorgestellen besondere Beirate. Mitglieder dieser 
Beirate sollten neben Arbeitgebern, Arbeitnehmern und sozialerfahrenen Person
lichkeiten Vertreter der Kriegsbeschadigten und der Kriegshinterbliebenen sein. 
Beziiglich des Umfanges der Vertretung war ausdriicklich bestimmt, daB die Zahl 
der Kriegsbeschadigten, Kriegshinterbliebenen und Arbeitnehmer gleich der Zahl 
der iibrigen Mitglieder des Beirates sein muBte. Fiir die Berufung der Vertreter 
sollten die von den Kriegsbeschadigten- und Kriegshinterbliebenenvereinigungen 
eingereichten V orschlagslisten maBgebend sein. Auch der ReichsausschuB der 
Kriegsbeschadigten- und Kriegshinterbliebenenfiirsorge bestand neben 8 Ver
tretern der Hauptfiirsorgestelle sowie 3 sozialerfahrenen Personlichkeiten aus 8Ver
tretern solcher Vereinigungen der Kriegsbeschadigten und Kriegshinterbliebenen, 
die ihre Wirksamkeit auf das Reich erstrecken und eine entsprechende Mitglieder
zahl haben. Die Auswahl der Vereinigungen traf der Reichsarbeitsminister nach 
AnhOrung der Beteiligten. 

1 Vgl. KRECH-BAATH, Anm. 4a zu § 31 UWG. 
2 Vgl. die Begiinstigung des Fiirsorgebediirftigen in § 28 RFV. 
S Vgl. DIEKE in Z. f. H. W. 32 Sp.459. 
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Die hier zum ersten Male grundsatzlich vorgesehene Mitwirkung der Beteiligten 
in den Beiraten fand zunachst nur eine schuchterne Fortsetzung in dem Gesetz uber 
NotstandsmaBnahmen zur Unterstutzung von Rentenempfangern vom 29.7.221, 
durch das im § 3 der Gemeinde des W ohnortes die Festsetzung der Sozialrentnerunter
stutzung ubertragen wurde. Dabei sollte sie tunlichst Personen aus dem Kreise der 
Versicherten hinzuziehen. 1m einzelnen bestimmte das Reichsfursorgerecht hier
uber nicht,s Naheres, sondern uberlieB die Durchfuhrung den Landern und Ge
meinden. 

Auch in der Kleinrentnerfursorge fand zunachst eine entscheidende Fortent
wicklung des Gedankens der Beteiligung Fiirsorgebedurftiger nicht statt. Das 
Kleinrentnerfiirsorgegesetz vom 4. 2. 23 2 bestimmte lediglich (§ 3), daB die Fiirsorge 
sich der Sozialrentnerfursorgeangleichen sollte und daBfiir die Durchfiihrung besondere 
Richtlinien durch die Reichsregierung mit Zustimmung des Reichsrates und der 
Ausschusse des Reichstages fiir soziale Angelegenheiten erlassen werden sollten. In 
diesen Richtlinien vom 9.5.23 3 wird zu § 1 des Kleinrentnerfursorgegesetzes be
stimmt, daB bei Festsetzung von Art und Hohe der Fiirsorgeleistungen Personen 
aus dem Kreise der Fursorgeempfanger herangezogen werden sollen. AuBerdem sollen 
bei der, Durchfuhrung groBerer allgemeiner HiIfsmaBnahmen bewahrte Selbsthilfe
vereinigungen der Fursorgeempfanger weitgehend beteiligt werden. 

Das Gesetz uber die Beschaftigung Schwerbeschadigter vom 12. 1. 23 enthielt 
in seinen §§ 22 und 23 auch Vorschriften uber die Beteiligung Schwerbeschadigter 
an der Durchfuhrung der Schwerbeschadigtenfursorge. Das Schwerbeschadigten
fiirsorgegesetz ist zwar kein fiirsorgerechtliches, sondern ein arbeitsrechtliches 
Gesetz. Mit Rucksicht darauf aber, daB gegenwartig die Hauptfursorgestellen in 
der Regel Organe der Fursorgeverbande sind, sollen diese Bestimmungen hier Er
wahnung finden. Bei jeder Hauptfiirsorgestelle ist ein Schwerbeschadigtenaus
schuB zu bilden, dessen Mitglieder 2 schwerkriegsbeschadigte Arbeitnehmer, 1 Un
fallbeschadigter oder ein anderer Erwerbsbeschrankter sein mussen. Die Schwer
kriegs beschadigten werden auf V orschlag der Vertreter der Kriegs beschadigten 
und Kriegshinterbliebenen berufen, die Vertreter der Unfallbeschadigten und andern 
Erwerwerbsbeschrankten auf Grund von Vorschlagslisten der in Frage kommenden 
Vereinigungen. Es genugt, daB diese Vereinigungen vorwiegend die Interessen 
von Unfallbeschadigten und Erwerbsbeschrankten verfolgen. Auch bei der Reichs
arbeitsverwaltung ist ein SchwerbeschadigtenausschuB unter Beteiligung der Schwer
beschadigten errichtet 4. 

2. RFV. Diese Rechtslage fand die RFV. vor. Sie anderte daran zunachst nichts, 
sondern begnugte sich damit, im § 3 den Landern die Bestimmung daruber zu 
uberlassen, in welcher Weise Personen aus dem Kreise der Hilfsbediirftigen bei der 
Durchfiihrung zu beteiligen waren, sorgte nur durch die Bestimmung des § 32 Abs. 3 
dafiir, daB der bei Inkrafttreten der RFV. vorhandene Rechtszustand beibehalten 
wurde. An der Zusammensetzung der Beirate der Fiirsorgestellen und der Schwer
beschadigtenausschusse wurde danach nichts geandert. Die Beteiligung der SoziaI
rentner und der Kleinrentner sollte im bisherigen MaBe weitergefiihrt werden. Eine 
Vertretung der sonstigen Hilfsbediirftigen kam danach nicht in Frage. Diesel' 
Rechtszustand wurde erst durch die Novelle zur RFV. vom 8.6.26 geandert. 
Die Freiheit der Lander in dieser Materie mit der alleinigen reichsfiirsorgerecht
lichen Einschrankung des § 32 Abs. 3 wurde aufgehoben. Jetzt muB bei del' Durch
fiihrung der Fiirsorge wenigstens in einem Rechtszuge und bei der Aufstellung von 
Richtlinien und Richtsatzen, die Beteiligung von Fiirsorgeempfangern gesichert sein. 
Danach bezieht sich die Beteiligung einmal auf eine Aufgabe der fiirsorgerecht
lichen Vorsorge, die Aufstellung von Richtlinien und Richtsatzen und dann auf die 

1 RGB!. I 675. 2 RGBl. I 104. 3 RGBl. I 289. 
4 Vgl. KASKEL. Arheitsrecht S.270. 
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Beteiligung bei der Entscheidung iiber die fiirsorgerechtliche Leistung, wo die Be
teiligung in wenigstens einem Rechtszuge gesichert sein muB. Die Beteiligung be
zieht sich auf Fiirsorgeempfanger selbst oder auf Vertreter von Fiirsorgeempfangern, 
insbesondere solche ihrer Vereinigungen. Diese Vereinigungen haben damit eine 
fiirsorgerechtliche Sonderstellung erhalten. 

Was Beteiligung in diesem Zusammenhange heiBt, dariiber sagt das Gesetz 
niehts. Unter Beteiligung ist sowohl die entscheidende Mitbestimmung, als auch die 
bloBe Anhorung zu verstehen. Die Art der Beteiligung zu bestimmen, ist dem Landes
reeht iiberlassen mit Ausnahme der Beirate fiir die soziale Kriegsbeschadigten
und Kriegshinterbliebenenfiirsorge, die gemaB den §§ 6ff. der Verordnung vom 
8.2.19 1 zu bilden sind. Die preuBische Regelung z. B.2 kennt einen Beirat fiir die 
soziale Kriegsbesehadigten- und Kriegshinterbliebenenfiirsorge, dem mindestens 
2 Vertreter dieser Gruppen angehoren miissen, der bei der Aufstellung von Grund
satzen und Richtlinien zuzuziehen ist und einen Beirat fiir die iibrige Fiirsorge, 
wobei also zwischen Kleinrentnern, Sozialrentnern und sonstigen Hilfsbediirftigen 
kein Unterschied gemacht wird. Dieser Beirat besteht aus Personen aus den Krei
sen der Hilfsbediirftigen oder ihren Vertretern, insbesondere Vertretern.ihrer Ver
einigungen, er ist bei der Aufstellung von Richtlinien und Richtsatzen zu horen. 

Die Beteiligung im Rechtszuge ist so geregelt, daB Kriegsbeschadigte und Kriegs
hinterbliebene bei der Entscheidung iiber den Einspruch mit vollem Stimmrecht 
mitwirken, wahrend fiir aIle anderen Fiirsorgeempfanger lediglich der eben genannte 
Beirat oder ein gleichartig gebildeter AusschuB iiber den Einspruch anzuhoren ist. 

3. Jugendbewegung. Eine Beteiligung der fiirsorgebediirftigen Minder
jahrigen an der Durchfiihrung des RJWG. entfallt von selbst. Dagegen findet 
entsprechend dem Charakter des RJW G., das sich in seinen grundlegenden Vor
schriften nicht auf die fiirsorgebediirftigen Minderjahrigen beschrankt, insofern 
eine Beteiligung der Minderjahrigen statt, als die Jugendbewegung durch das 
Gesetz eine besondere fiirsorgerechtliehe Stellung erhalt 3 . Damit ist natiirlich 
nicht gesagt, daB zur Jugendbewegung in diesem Sinne nur Minderjahrige ge
horen. Nach § 6 RJWG. solI sich das planvolle Ineinandergreifen aller 
Bestrebungen zur Forderung der Jugendwohlfahrt auch auf die Jugendbewegung 
beziehen. N ach § 9 4 sollen erfahrene und bewahrte Manner und Frauen auf V or
schlag der freien Vereinigungen fiir Jugendbewegung in das Jugendamt berufen wer
den, und naeh § 11 kann das Jugendamt auch Vereinigungen fiir Jugendbewegung 
die Erledigung einzelner Geschafte oder Gruppen von Geschaften iibertragen. Die 
fiirsorgerechtliche Stellung der Jugendbewegung wird dadurch gekennzeichnet, daB 
sie nicht Teil der Jugendhilfe im fiirsorgerechtlichen Sinne ist. Das ergibt § 2 
RJWG. deutlich, der unter Jugendhilfe nur die MaBnahmen anderer in bezug 
auf die Jugend versteht, ebenso die anderen genannten Bestimmungen, die 
Jugendhilfe und Jugendbewegung nebeneinander stellen. Jugendbewegung ist 
auch nicht ein Teil der freien Jugendwohlfahrtspflege, der Vereinigungen zur 
Forderung der Jugendwohlfahrt. Das ergibt ebenso deutlich der Wortlaut der ge
nannten Bestimmung. Jugendbewegung ist vielmehr das aus der Jugend selbst her
auswachsende Streben nach Vervollkommnung durch Gemeinschaftsleben in Biin
den, Verbanden, Vereinigungen und Gruppen der verschiedensten Arten unter selbst
gewahlten Fiihrern. Die Unterschiede sind ohne fiirsorgerechtliche Bedeutung 5. 
------

1 RGBl. S. 187. 
2 §§ 18, 20 AV. z. RFV. in der Fassung der Novelle vom 29.3.27 (Pr. G S. S. 33). WITTELS

HOFER, Z. f. H. W. 32 S. 268. 
3 1m Entwurf nicht enthalten, erst in der Beratung im RT-AusschuB aufgenommen (Reichs

tagsdrucksache 3959, W.P.20/22, S.90). 
4 Vgl. z. B. Art. 3 des hessischen AG. RJWG., wonach dem Jugendamt mindestens ein 

Mitglied aus der Jugendbewegung angehOren soll. 
S Vgl. Ratgeber fUr Jugendvereinigungen 17. Jahrgang S.134. 
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Aus den genannten Bestimmungen ergibt sich, daB eine Mitwirkung der Jugend
bewegung im Jugendamt sowohl als Verwaltungskollegium als auch bei der Durch
fiihrung der einzeInen Aufgaben vorgesehen ist und daB die Jugendbewegung als 
ein Glied der planvollen Arbeit zur Forderung der Jugendwohlfahrt betrachtet wird. 
Damit ist der Weg auch fiirsorgerechtlich zu einer Mitarbeit in der Jugendhilfe 
eroHnet, die iiber die Beteiligung der Fiirsorgebediirftigen, wie sie oben dargestellt 
wurde, weit hinaus geht. Die Einzelheiten dieser Zusammenarbeit entziehen sich 
einer fiirsorgerechtlichen Darstellung. 

IT. Beschwerde. Wie die Beteiligung der Hilfsbediirftigen, so hat auch das 
Beschwerderecht der Hilfsbediirftigen eine Entwicklung in der Richtung der starke
ren Betonung des Beschwerderechtes genommen. Auch hier hatte sich die RFV. 
zunachst damit begniigt, dem Lande die Regelung des Beschwerderechtes zu iiber
lassen (§ 3 Abs. 2 alte Fassung), ohne eine Bestimmung entsprechend dem § 32 Abs. 3 
zu treHen, durch die die Sicherung des bisherigen Beschwerderechts festgelegt wor
den ware. Durch dieselbe Novelle, die eine Erweiterung der Beteiligung der Fiir
sorgebediirftigen brachte, wurde auch die landesrechtliche Regelung der Beschwerde 
insofern beeinfluBt, als § 3 Abs. 3 jetzt ausdrUcklich sagt, daB ein besonderes Be
schwerdeverfahren reichsfiirsorgerechtlich sowohl in bezug auf die Ablehnung der 
Fiirsorge, als auch in bezug auf die Festsetzung ihrer Art und Hohe zugelassen sein 
muB. Die landesrechtlichen Regelungen hieriiber sind auBerordentlich verschieden
artig; sie hangen in ihren Einzelheiten von der Eingliederung der Fiirsorgeverbande 
in den Aufbau der Landesverwaltung, sowie von der Struktur der Fiirsorge
organe abo 

Auch fiir die Jugendhilfe ist die Beschwerde landesgesetzlich zu regeIn (§ 18 
RJWG.). Diese Regelung gilt nur fiir Entscheidungen der Jugendamter; fiir die 
Entscheidungen der Vormundschaftsgerichte verbleibt es bei den Bestimmungen 
des FGG. Nur fiir Rechtsbeschwerden ist eine besondere Regelung getroHen. 
Rechtsbeschwerden sind solche, die sich auf eine Verletzung einer Rechtsnorm 
stiitzen, nicht auf Erorterung von Ermessens- und ZweckmaBigkeitsfragen. Da 
§ 18 Abs. 2 von Rechtsbeschwerden "aus diesem Gesetz" spricht, ist eine Rechts
beschwerde im Sinne des § 18 Abs. 2 nur zulassig, wenn sie auf eine Verletzung einer 
Vorschrift des RJWG. gestiitzt ist. Verletzung von Landesrecht kommt fUr die 
reichsfUrsorgerechtliche Rechtsbeschwerde nicht in Frage l . Unter diesen Voraus
setzungen ist eine letzte reichsfiirsorgerechtliche Instanz gegeben, das Reichs
verwaltungsgericht. Bis zur Bildung des Reichsverwaltungsgerichtes ist das Reichs
gericht, nicht wie nach den §§ 7 und 70 gemaB Art. 9 EG. das BA. fiir Heimatwesen 
zustandig. Auch hier ist die landesrechtliche Regelung auBerordentlich verschieden. 
Das preuBische Recht gibt einen Einspruch, iibel' den grundsatzlich der Vorstand 
des Selbstverwaltungskorpers. bei dem das Jugendamt besteht, entscheidet. Da
gegen ist Beschwerde und in bestimmten Fallen wahlweise die Klage im Verwal
tungsst.reitverfahren zulassig 2• Bayern hat das Landesjugendamt als Beschwerde
instanz eingeset.zt; eine Einspruchsinstanz kennt das bayerische Landesfiirsorge
recht bier nicht (Art. 22). Das Landesjugendamt ist Beschwel'deinstanz z. B. auch 
in Oldenburg (§ 20) und Braunschweig (§ ll). Hessen laBt eine RechtsbeElchwerde 
an den Hessischen Verwaltungsgerichtshof zu (Art. 12). 

ill. Der Fiirsorgeanspruch. Zur Beurteilung der rechtlichen Stellung des Fiir
sorgebedilrftigen gehort auch die Erorterung iiber die Frage, ob dem Fiirsorge
bediirftigen ein Rechtsanspruch auf Fiirsol'ge zusteht oder nicht. Hierbei sind die 
wohlfahrtspolitischen und die rechtlicben Erorterungen voneinander zu trennen 3. 

1. Fiirsorgepflicht. a) Allgemein. Wohlfahrtspolitisch gesehen kann fiir 
die Gewahrung eines Rechtsanspruches angefiihrt werden, daB damit die rechtliche 

1 HESS: S.38. 2 .Anhalt hat die Pr. Regelung iibernommen (§ 13). 
3 Vgl. auch S:IMMEL, Soziologie S.345ff. 
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Stellung des Fiirsorgebediirftigen eine gesicherte wird, daB fUr ihn eine Sicherung 
des notwendigen Lebensbedarfes geschaffen und damit auch zugleich iiberma.Biger 
1nanspruchnahme der offentlichen Fiirsorge, da eine Regelung des MaBes der Fiir
sorge zur gesetzlichen Regelung eines Anspruches auf Fiirsorge gehoren. wfude, 
vorgebeugt ist. Weiter ware zu sagen, daB es dem Gedanken des Rechtsstaates 
entspricht, daB aIle Beziehungen zwischen der offentlichen Gewalt und dem ein
zelnen Staatsbiirger, also auch in dem Sonderfall der Beziehungen zwischen offent
lichem FUrsorgetrager und Hilfsbediirftigen, durch Rechtsvorschriften iiber die 
gegenseitigen Rechte und Pflichten kiargestellt sind. 

Gegen einen Fiirsorgeanspruch lieBe sich anfiihren, daB die groBe Gefahr, die 
mit jeder offentlichen Fiirsorge verbunden ist, die Schwachung des Willens zur 
Selbsthilfe und del' Selbstverantwortung durch die Gewahrung des Fiirsorge
anspruches noch weiter verstarkt werden konnte 1. 

Wohlfahrtspolitische Erorterungen konnen also sowohl fiir als gegen die Ein
fiihrung eines Fiirsorgeanspruchs vorgebracht werden. Es bleibt zu priifen, ob 
und inwieweit das gegenwartig geltende Fiirsorgerecht einen solchen Fiirsorge
anspruch tatsachlich enthalt. 

Das UWG. kannte einen Rechtsanspruch auf Fiirsorge nicht 2• Es gehort zur 
grundsatzlichen Stellungnahme del' Sozialversicherungsgesetzgebung, daB sie im be
wuBten Gegensatz zum Fiirsorgerecht einen Rechtsanspruch auf Hilfe in del' Weise 
einfiihrte, daB sie an einen gewissen Tatbestand ein Recht des Versicherten, die 
Versicherungsleistung zu fordern, ankniipfte. Mit Recht wurde in diesel' grundsatz
lichen Veranderung del' rechtlichen Stellung des einzelnen Fiirsorgebediirftigen ein 
wichtiger Fortschritt erkannt. Diesel' Unterschied blieb bis zur Kriegswohlfahrts
gesetzgebung bestehen. 

Auch die Versorgung war auf dem Rechtsanspruch aufgebaut, insbesondere 
setzte das RVG. yom 12.5.20 den Rechtsanspruch auf Versorgung unzweifelhaft 
fest. Dieser erstreckte sich auch auf die erganzende soziale Fiirsorge, nach § 21 RVG. 
war del' Anspruch auf unentgeltliche berufliche Ausbildung ausdriicklich anerkannt. 

Die Gesetzgebung fiir Klein- und Sozialrentner ging davcn aus, daB die Ge
meinden verpflichtet seien, Unterstiitzungen zu zahlen und lieB die Frage des Rechts
anspruches unberiihrt. Wenn auch das Gesetz betr. die Sozialrentnerfiirsorge 
(Art. 2 der Verordnung yom 14.8.23) 3 von Unterstiitzungsberechtigten spricht, 
vermeidet das Kleinrentnerfiirsorgegesetz diesen Ausdruck und spricht von FUr
sorgeempfangern §§ 27 Abs. 2, 9 - vgl. die entsprechende Bestimmung in § 6 des 
SozialrentnerfUrsorgegesetzes - ebenso die Richtlinien yom 9.5.23 4 • 

b) Jetziger Rechtszustand. Das neue Fiirsorgerecht ist auf die Verordnung 
iiberdieFiirsorgepflicht gegriindet, geht also auch von demGesichtspunkt aus, daB 
den Fiirsorgeverbanden bestimmte offentlich-rechtliche Aufgaben als Pflicht
aufgaben iiberwiesen sind. Ein Anspruch des Fiirsorgebediirftigen wird nirgends er
wahnt 5• Nun ist sicher, daB das Bestehen des Fiirsorgeanspruches nicht davon ab
hangt, daB er wortlich ausdriicklich anerkannt wird; sein Vorhandensein kann auch 
aus anderen Bestimmungen odeI' aus dem ganzen Zusammenhang, insbesondere aus 
der Gesamtentwicklung des Fiirsorgerechtes ermittelt werden. An einer Stelle mag es 
scheinen, als ob man speziell von dem Bestehen des Fiirsorgeanspruches ausginge. 1m 
§ 3 Abs. 4 heiBt es in der Fassung der Novelle yom 8. 6. 26, daB die Beteiligung von 
Fiirsorge b ere c h t i gt en gesichert sein miiBte. und daB an Stelle von Fiirsorge berech
tigten auch ihre Vertreter herangezogen werden konnten. Auch § 32 Abs. 3 spricht von 
Fiirsorgeberechtigten im Zusammenhang mit der Beteiligung vonKriegsbeschadigten, 

1 VgI. Art. 163 Abs.2 RV. 
2 BAE.33 S.39. DIEFENBACH, Reichsarmengesetz S. 182. 
3 RGBl. I 794. 4 RGBl. I 289. 
5 Ausnahmen nur in §§ 26, 31 RGr., die auf § 21 RVG. zuriickgehen. 
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Kleinrentnern, Sozialrentnern an der Durchfiihrung der Fiirsorge. DaB durch die 
Verwendung des Ausdrucks "Fiirsorgeberechtigte" allein ein Fiirsorgeanspruch nicht 
begriindet worden ist, ist zweifelllos anzunehmen. Die Einfiigung durch die Novelle 
vom 8. 6. 26 ist geschehen, ohne daB in der Begriindung zum Gesetzentwurf oder 
in den Verhandlungen des Reichtages der Wille, mit der Verwendung dieses Aus
druckes den Fiirsorgeanspruch reichsrechtlich einzufiihren, irgendwie hervorgetreten 
ware. Wohl aber konnte die Verwendung des Wortes "fiirsorgeberechtigt" lleben 
anderen als ein Beweismittel dafiir verwendet werden, daB die RFV. ihrer ganzen 
Struktur nach von dem Fiirsorgeanspruch ausgeht. 

Die Meinungen hieriiber sind geteilt. DIEFENBACH! vertritt den Standpunkt, 
daB ein solcher Rechtsanspruch im geltenden Recht gegeben sei, wobei er insbesondere 
die Ausgestaltung des Beschwerderechtes durch die Novelle vom 8. 6.26 im AnschluB 
an die Theorie JELLINEKS iiber das subjektive offentliche Recht verwendet 2• Aber 
aus seinen Darlegungen geht nur hervor, daB das Beschwerderecht landesgesetzlich 
so auBerordentlich verschieden geregelt ist, daB von einer einheitlich im Deutschen 
Reich vorhandenen Rechtsbeschwerde, wie er annimmt, nicht wohl die Rede sein 
kann. Die Frage, ob ein Rechtsanspruch auf Fiirsorge besteht, kann aber nur 
reichsfiirsorgerechtlich bejaht oder verneint werden. Die Frage gehort zu den 
grundlegenden Fragen jedes Fiirsorgerechtes, und nachdem das Reich durch die 
RFV. in den Tragern der Leistungen, der Rangordnung, der Stellung der freien 
W ohlfahrtspflege und in den iibrigen rechtlichen Pflichten des Hilfsbediirftigen 
einheitliche reichsrechtliche Grundlagen fUr die Fiirsorgepflicht geschaffen hat, 
kann auch im Reichsrecht allein die rechtliche Grundlage fiir den Fiirsorgeanspruch 
gesucht werden. Das Reichsrecht aber kennt den Fiirsorgeanspruch im Sinne eines 
subjektiven offentlichen Rechtes nicht 3. Es hat im Gegenteil in einem Falle einen bis 
dahin bestehenden Fiirsorgeanspruch beseitigt. Nach § 10 Abs. 2 des Gesetzes iiber 
Wochenfiirsorge vom 9.6.224 bestand auf die Leistung der Wochenfiirsorge ein 
Anspruch, der den sozialversicherungsrechtlichen Anspriichen nachgebildet war. 
Durch die volhtandige Aufhebung dieses Gesetzes im § 32 ist dieser Anspruch 
vom 1. 4. 24 ab wieder beseitigt worden. DaB § 32 Abs. 2 die Vor chriften des Ge
setzes, soweit sie V oraussetzung, Art und MaB bestimmten, zunachst aufrecht er
halten hatte, will nichts besagen. Selbst wenn man § 10 Abs. 2 des genannten Ge
setzes zu den Vorschriften iiber Voraussetzung, Art und MaB rechnen will: jener 
Anspruch ist durch die RGr. dann mindestens vom 1. 1. 25 ab aufgehoben worden. 
Weil die RFV. keinen Fiirsorgeanspruch kennt, muBte sie auch in den §§ 26,31 RGr. 
ausdriicklich darauf verweisen, daB, soweit § 21 RVG. die Grundlage bildet, ein 
Anspruch auf Fiirsorge - ausnahmsweise - gegeben ist. Vor allem aber spricht 
§ 2 Abs.1 RGr. gegen das Vorhandensein eines allgemeinen Fiirsorgeanspruches. 
Hier ist gesagt, daB die Fiirsorge nicht von einem Antrage abhangig ist. Von der 
rechtlichen Bedeutung des Antrages in bezug auf die Frage des Fiirsorgeanspruches 
&pricht auch DIEFENBACH. Gegen den Willen eines Anspruchsberechtigten kann 
aber ein Anspruch niemals erfiillt werden. Solche Erfiillungen sieht aber RFV. aus
driicklich vor, es braucht nur auf die Fiirsorge fiir hilfsbediirftige Minderjahrige 
verwiesen zu werden. W 0 kein Fiirsorgeanspruch besteht, wo also der Hilfsbediirftige 
der Fiirsorgepflicht des Tragers iibergeben ist, kann diese Pflichterfiillung ganz 
natiirlich nicht von einem Antrag des Fiirsorgebediirftigen abhangig gemacht wer
den; die Fiirsorgestelle muB selbstandig dariiber entscheiden, ob der Tatbestand 
zum Eingreifen vorliegt oder nicht. Falls das Reichsfiirsorgerecht wirklich, 
wie DIEFENBACH annimmt, den Fiirsorgeanspruch anerkennen wiirde, diirfte § 2 
Abs. 1 RGr. nicht sagen, daB sie nicht von einem Antrag abhangig ist. Vielmehr 
miiBte die Bestimmung lauten, .daB unabhangig von dem zu erfiillenden Fiirsorge-

1 Ebenso COESTER, Rechtskraft der Staatsakte S. 153. 
2 Z. f. HW.31 S.477 u. Forts. 3 Ebenso HATSCHEK, S.300. 4 RGBI. I 502. 
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anspruch die Fiirsorge die Pflicht hat, dann einzuschreiten, wenn durch die Fiirsorge
bediirftigkeit die korperliche, geistige oder sittliche Gefahrdung des, Fiirsorgebediirf
tigen oder eines Angehorigen herbeigefiihrt wird. 

Zuzugeben ist aber, daB die Entwicklung des Fiirsorgerechtes in bezug auf die 
Annaherung der rechtlichen SteHung des Fiirsorgebediirftigen an die rechtliche 
SteHung des Versicherten nach RVO. und des Versorgten nach RVG. Fortschritte ge
macht hat!. Von den Beteiligten wird dieser Fortschritt aber vielfach als noch zu 
geringfiigig bezeichnet. Die Bestrebungen der Kleinrentner auf Einreihung in die 
Reihe der Versorgungsberechtigten und Herausnahme aus der Gruppe der Hilfs
bediirftigen sind hierfiir ein Beweis wie auch dafiir, daB der Gedanke, das Reichs
fiirsorgerecht enthalte einen Fiirsorgeanspruch, von den am Bestehen eines Fiir
sorgeanspruches Interessierten nicht fiir richtig gehalten wird. 

Aus diesen Ausfiihrungen ergibt sich, daB das gegenwartige Fiirsorgerecht, ab
gesehen von der sozialen Kriegsbeschadigtenfiirsorge, den offentlich-rechtlichen 
Fiirsorgeanspruch nicht kennt 2 • Von dieser aus gegenwartig positivem Recht aus
gehenden FeststeHung ist die Erorterung der wohlfahrtspolitischen Frage zu 
trennen, ob und inwieweit die Forderung nach der positivrechtlichen Verwirk
lichung des Fiirsorgeanspruches aufzusteHen ist. Es entspricht tatsachlich, wie 
RICHTER sagt3 , dem Begriffe des Rechtsstaates, daB auch im Rahmen der offent
lichen Fiirsorge fiir Hilfsbediirftige das Verhaltnis zwischen Fiirsorgeempfanger 
und Fiirsorgetrager als ein Rechtsverhaltnis ausgestaltet wird. Damit wiirde die 
Anerkennung des Fiirsorgeanspruches verbunden sein. Man muB aber darauf auf
merksam machen, daB sich die Frage der Trager der Fiirsorge mit der Einraumung 
des Rechtsanspruches voHstandig verandert. Gegeniiber dem Fiirsorgeanspruch 
muB der Begriff der fiirsorgerechtlichen Leistungsfahigkeit ein anderer werden. 
Der notwendige Lebensbedarf, der die Grundlage der fiirsorgerechtlichen Leistung 
,und damit der Belastung des Fiirsorgetragers ist, richtet sich in bezug auf das, was 
fiir notwendig erklart wird, nach den gesamten ortlichen Verhaltnissen des Fiirsorge
verbandes, d. h. auch nach seiner tatsachlichen finanzieHen Leistungsfahigkeit, 
die ihrerseits wieder von der Steuerkraft des Bezirkes abhangig ist, Darin liegt in 
bezug auf die Hohe der Fiirsorgeleistung eine wechselnde Anpassung an jeweilige 
Verhaltnisse. Einem Fiirsorgeanspruch gegeniiber wiirde die Berufung auf die 
wechselnde Leistungsfahigkeit rechtlich und tatsachlich ausgeschlossen sein. Ob 
die gegenwartige Regelung der Tragerfrage dem Fiirsorgeanspruch gewachsen ware, 
muB bezweifelt werden. 

2. Der Erziehungsanspruch4 • Die rechtliche SteHung des Fiirsorgebediirfti
gen in der Jugendhilfe geht von wesentlich anderen Voraussetzungen aus als in der 
Fiirsorgepflicht. Es handelt sich hier nicht urn die rechtliche SteHung der Eltern, 
der Erziehungsberechtigten, des gesetzlichen Vertreters. Inwieweit deren rechtliche 
SteHung durch das Fiirsorgerecht verandert wird, ist in dem Abschnitt iiber die fiir
sorgerechtliche Rangordnung dargelegt. Hier handelt es sich lediglich urn die recht
liche SteHung des fiirsorgebediirftigen Minderjahrigen selbst. Fiir diese rechtliche 
SteHung ist § 1 RJWG. ausschlaggebend, der ausdriicklich jedem deutschen5 Kinde 

1 Von dem "mangelhaft ausgebildeten und geschiitzten Anspruch" spricht DIEFENBACH 
selbst, Freie WPfl. 2, S. 65. 

2 Ebenso GOEGLER, S.355; Bad. VGHof vom 23.3.26 Bad.VerwZ.1926, S.126 und Pr. VB!. 
48, S.7; JELLINEK, Verwaltungsrecht S. 193 und 516. 

BArch. f. offentl. Recht. Bd. 8, S. 1 ff. 
( OTTENDORF, Der Erziehungsanspruch, Dissertation 1927 (Frankfurt a. M.). 
5 Das nichtdeutsche Kind hat keinen Erziehungsanspruch gegen die deutsche Jugendhilfe. 

Fiir die Fiirsorgepflicht vgl. oben S.69. Fiir den Pflegekinderschutz § 6 GewOrdn. Fiir die 
Fiirsorgeerziehung Beschl. d. RG. vom 30.6.27, ZBl. 1927, S. 134. 1m iibrigen WEYL, S. 22; 
FWHTL, S.2; DREWES-SANDRE, S.18; HESS, S.2. Gesetzl. Amtsvormundschaft kommt fiir 
das nichtdeutsche Kind nicht in Frage. Vgl. auch im Lit.Verz. die Schrift von STORCK. 

Mnthesins, Fiirsorgerecht. ] 1 
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ein Recht auf Erziehung zur leiblichen, seelischen und gesellschaftlichen Tiichtigkeit 
einraumt und die gesamte Tatigkeit der JugendwohlfahrtsbehOrden in bezug auf 
die fiirsorgerechtliche Leistung und die fiirsorgerechtliche Vorsorge als Erfullung die
ses Erziehungsanspruches bezeichnet. 

"Ober die rechtliche Bedeutung dieses Erziehungsanspruches (der in Abs. 1 
Recht auf Erziehung, im Abs.3 aber Anspruch auf Erziehung genanntwird) besteht 
keine Einigkeit. 

Privatrechtlich bestand bereits ein Anspruch des Kindes auf Erziehung, der durch 
die Bestimmungen des BGB. uber die elterliche Gewalt festgelegt warl. An 
dieser Bestimmung ist durch § 1 RJWG. nichts geandert. Auch Art. 120 RV. be
trachtet die Erziehung noch vom Standpunkte der Eltern aus, als deren oberste 
Pflicht und natiirliches Recht sie bezeichnet wird. Die Bedeutung der Einraumung 
des Erziehungsanspruches liegt darin, daB uber das privatrechtliche Verhaltnis, 
wie es die Erziehung nach BGB. ist, hinaus die Erziehung in ihrer offentlich
rechtlichen Bedeutung ausdrucklich anerkannt ist, und daB auBerdem das Er
ziehungsverhaItnis nicht mehr allein oder wesentlich vom Standpunkte der 
Eltern aus gesehen wird, wie es auch RV. Art. 120 noch getan hat. DasRJWG. hat 
in bezug auf den Minderjahrigen insofern einem grundsatzlichen Wechsel des 
Standpunktes Ausdruck gegeben, als es das Erziehungsverhaltnis vom Stand
punkte des Kindes aus betrachtet. Es ist deshalb auch unzutreffend, diese Be
stimmung als eine fiirsorgerechtliche zu betrachten. Sie findet nicht nur Anwendung 
auf diejenigen FaIle des Erziehungsverhaltnisses, die in irgendeiner Weise die 
JugendwohlfahrtsbehOrden beschaftigen. Vielmehr ist der Erziehungsanspruch 
jedem deutschen Kinde ohne Rucksicht auf seine besondere Fiirsorgebediirftigkeit 
eingeraumt. Damit wachst diese Bestimmung uber den engen Kreis des Fiirsorge
rechtes hinaus und bezeichnet eine veranderte Auffassung des Erziehungsver
haltnisses vom Rechtsstandpunkte aus. Diese Veranderung der Auffassung ist 
aber rein rechtlich nicht voll zu erfassen; denn sie bedeutet eine ganz veranderte 
Stellung des Kindes in der Gesellschaft 2. Es geht uber die Aufgabe einer Dar
stellung des Fiirsorgerechtes hinaus, die Grlinde und die Folgen dieser Ver
anderung naher darzulegen. 

Aus diesem Zusammenhang heraus ist der im § 1 RJWG. gegebene Anspruch 
als ein subjektiver offentlich-rechtlicher zu bezeichnen 3 und nicht nur als Wider
schein der offentlich-rechtlichen Fiirsorgepflicht der JugendwohlfahrtsbehOrden. 
Ein besonderer Rechtsweg zur Durchfiihrung des subjektiven offentlichen Rechts
anspruches ist nicht vorhanden, wie sich aus der Regelung des Beschwerderechts 
ergibt. 

§ 24. Die Pflichten des Hillsbediit·ftigen. 
Die Inanspruchnahme der Fiirsorge erzeugt fur den Hilfsbediirftigen eine Reihe 

von Pflichten, deren Voraussetzungen und deren Durchfiihrung darzustellen sind. 

A. Die Arbeitspflicbt. 
I. Grundsatz. Nach Art. 163 RV. besteht eine allgemeine Arbeitspflicht. Sie 

besteht fiir den Vollerwerbsfahigen ebenso wie fiir den, dessen Erwerbsfahigkeit ein
geschrankt ist 4 • Diese nach Art. 163 bestehende allgemeine Arbeitspflicht ist fiir den 

1 POLLIGKEIT, Das Recht des Kindes auf Erziehung. PETERSEN, Recht auf Erziehung 
und seine Verwirklichung. 

a. Vgl. die Genfer Elklarung der Kindesrechte. MENDE, Z. f. HW.32, Sp.354 und Revue 
Internationale de I'enfant, Dezember 1926. 

3 So auch REHM, S. 267; BEHREND, S.98; HESS, S.3; FRIEDEBERG-POLLIGKEIT, S.21; 
MULLER, Erz. 2. Jahrg., S.619; LEHMANN, Familienrecht, S.5; DREWES-SANDRE, S.19. 
ENGELMANN, RJWG. und Caritas S. 34, 37; A. M. WEYL, S. 63 und 83; SCHIEDERMAIR, S.34. 

'" SANDRE, S. 58. 
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Hilfsbediirftigen besonders durch § 19 RFV. und § 8 RGr. ausgestaltet. § 19 RFV. 
enthalt zunachst eine Bestimmung uber die Art der Fursorge insofern, als die Unter
stutzung Arbeitsfahiger in geeigneten Fallen durch Anweisung angemessener Arbeit 
gemeinnutziger Art gewahrt werden kann 1; auBerdem eine Bestimmung uber die 
Voraussetzungen der Fiirsorge insofern, als die Unterstutzung von der Leistung solcher 
Arbeit abhangig gemacht werden kann. Welche Arbeit angemessen ist, dafUr 
erbringt § 8 RGr. die nahere Bestimmung. Danach genugt es nicht, daB die Arbeit 
nach § 19 gemeinnutzig ist, Eie muB auch angemessen sein. Aus diesen Bestim
mungen erwachst dem Fiirsorgeverband die Pflicht, fur die Durchfiihrung der 
Arbeitspflicht zu sorgen. Es ist das eine Hauptaufgabe der fUrsorgerechtlichen 
Vorsorge. Deshalb sagt § 7 Abs. I Satz 2, daB die Fiirsorge, soweit moglich, Gelegen
heit zur Erfiillung der Arbeitspflicht bieten solI. FUr Schwerbeschiidigte ist auf das 
RG. iiber die Beschaftigung Schwerbeschadigter verwiesen, dessen Inhalt arbeits
rechtlicher Natur ist. Die Verpflichtung, gemaB § 19 auf die Durchfuhrung der 
Arbeitspflicht zu drangen, besteht insbesondere auch dem endgiiltig verpflichteten 
Fiirsorgeverband gegeniiber 2• 

II. Einschrankungen. § 8 RGr. hat im Zusammenhang mit § 19 RFV. den Sinn, 
daB der Hilfsbedurftige seine Arbeitskraft selbst verwerten muB, urn fiir den Unter
halt fiir sich und seine unterhaltsberechtigtenAngehorigen zu sorgen. Diese allgemeine 
Arbeitspflicht unterliegt gewissen Beschrankungen in bezug auf die Art der Arbeit, 
sowie in bezug auf den Kreis der Verpflichteten. 

1. Was die Art der Arbeit betrifft, so bezieht sich die Arbeitspflicht nicht auf 
jede iiberhaupt nur mogliche, sondern grundsatzlich nur auf solche, die billigerweise 
zugemutet werden kann. Hierfiir sind als Merkmale Lebensalter, Gesundheits
zustand und hausliche Verhaltnisse angegeben. Auch die berufliche Ausbildung solI, 
soweit angangig, Beriicksichtigung finden 3. 

2. In bezug auf die verpflichteten Personen bringt § 7 Abs. 3 eine wichtige Ein
schrankung. Die Arbeitspflicht gilt fUr Mann und Frau zunachst gleichmaBig. Nur 
solI Frauen Erwerbsarbeit nicht zugemutet werden, wenn dadurch die geordnete 
Erziehung ihrer Kinder gefahrdet wird. Wenn diese Gefahrdung durch die Er
werbsarbeit auf Grund der fUrsorgerechtlichen Arbeitspflicht eintrate, wiirde das 
bedeuten, daB die fiirsorgerechtliche Leistung der Schutzaufsicht oder der FUrsorge
erziehung notig werden wurde. Auch sonst sind bei der Durchfiihrung der Arbeits
pflicht bei den Frauen die Pflichten besonders zu beriicksichtigen, die ihnen die 
Fiihrung eines Haushaltes oder die Pflege von Angehorigen auferlegt. 

3. Die Arbeitspflicht bezieht sich auf Hilfsbediirftige aller Gruppen. Indes wird 
die Arbeitspflicht fiir Klein- und Sozialrentner (§§ 14,16) fUr Gleichgestellte (§ 17) 
und fiir Kriegsbeschadigte und Kriegshinterbliebene dadurch eingeschrankt, daB 
bei der Durchfiihrung der Arbeit fiirsorge ihnen gegenuber uber den im § 8 beziiglich 
der Zumutbarkeit der Arbeit gesteckten Rahmen hinaus auf ihre friiheren Lebens· 
verhaltnisse Rucksicht zu nehmen ist. Dabei ist aber auch die allgemeine Ver
schlechterung der Lebenshaltung des deutschen Volkes zu beachten (§ 14 Abs. I). 

III. Verletzungen der Arbeitspflicht. 1. Arbeitshaus. Die Verletzung hat fiir 
den arbeitspflichtigen Hilfsbediirftigen dann besondere Rechtsfolgen, wenn er die 
Arbeit beharrlich ablehnt, obwohl er arbeitsfahig ist. Wenn darin ein sittliches Ver
schulden liegt, kann er gemaB § 20 RFV. zwangsweise zur Arbeit untergebracht 
werden. Voraussetzung und Durchfiihrung sind die gleichen wie bei der Unter
bringung bOswilliger Unterhaltsverpflichteter 4• 

1 Siehe S.67. 2 BAE.62, S.19l. 
3 Vgl. auch die Vorschriften iiber die Zumutbarkeit der Arbeit im § 90 RG. iiber Arbeits. 

losenvermittlung und Arbeitslosenversicherung. 
4 Siehe S. no. 

11* 
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2. § 13 RGR. Die Verletzung der Arbeitspflicht hat noch die weitere Folge, 
daB die Hilfsbediirftigkeit aufs strengste zu priifen und Art und MaB der FUr
sorge auf das zur Fristung des Lebens UnerlaBIiche zu beschranken ist. Offene 
PfIege kann dann iiberhaupt abgelehnt und die Hilfe auf Anstaltspflege beschrankt 
werden. Einen Zwang zur Aufnahme in eine Anstalt kann gemaB § 13 Abs. 2 RGr. 
nicht ausgeiibt werden, hierfiir ist das im § 20 RFV. geordnete Verfahren zu betreiben. 

B. VerwertuBgspflicht. 
I. Grundsatz. Der Grundsatz der Subsidiaritat, der sich aus der fiirsorgerecht

lichen Rangordnung ergibt, wirkt sich gegeniiber dem Hilfsbediirftigen selbst 
dadurch aus, daB nach § 8 RGr. der Hilfsbediirftige sein gesamtes Vermogen und 
Einkommen zu verwerten hat, ehe ihm gegeniiber die fiirsorgerechtIiche Leistung 
verwirkIicht werden kann. Als besondere Beispiele - aber auch nur als Beispiele -
sind Beziige in Geld oder Geldeswert aus gegenwartigem oder friiherem Arbeits
oder Dienstverhaltnis und aus Unterhalts- oder Rentenanspriichen offentIicher oder 
privater Art genannt. 

ll. Einsehrankungen1• Diese Verwertungspflicht ist nach verschiedenen Rich
tungen hin eingeschrankt. 

1. Bei allen Personen ohne Ausnahme in bezug auf bestimmte Gegenstande: 
die zur personIichen Fortsetzung der Erwerbstatigkeit unentbehrIichen Gegenstande 
unterIiegen nicht der Verwertungspflicht2; 

2. in bezug auf bestimmte Personenkreise: 
a) alte Personen, noch nicht erwerbsfahige Personen und erwerbsbeschrankte 

Personen: Hier solI die Verwertung kleiner Vermogen oder Vermogensteile nicht 
verlangt werden, wenn dadurch die Not des Hilfesuchenden oder seiner unterstiit
zungsber:echtigten Angehorigen erhebIich verscharft oder zur dauernden wiirde3• 

Diese Bestimmung hat ihre besondere Bedeutung fiir die Fiirsorge fiir hilfsbediirftige 
Minderjahrige. 

b) ttber diese Bestimmung hinaus solI bei Kleinrentnern, Sozialrentnern, Gleich
gestellten, Kriegsbeschadigten und KriegshinterbIiebenen von der Verwertungs
pflicht abgesehen werden in bezug auf die im § 15 genannten Vermogen und Ver
mogensteile. Hierzu ist noch die allgemeine Bestimmung im § 15 Abs. 2 hinzugefiigt, 
daB auch iiber die in Abs.l genannten Vermogen und Vermogensteile die Verwertungs
pflicht ruhen solI, wenn ihre Durchfiihrung eine besondere Harte fiir den Hilfs
bediirftigen oder seine unterhaltsberechtigten Angehorigen bedeuten wiirde. 

3. Auch die soziale Kriegsbeschadigten- und HinterbIiebenenfiirsorge kennt 
im § 23 Abs. 1 RGr. eine allgemeine Einschrankung der Verwertungspflicht. 

C. Gehorsamspflicht. 
Nach § 13 RGr. trifft den Hilfsbediirftigen auch eine besondere Gehorsams

pflicht4. BeharrIiches Zuwiderhandeln gegen diese PfIicht kann zu den MaBnahmen 
gemaB § 13 RGr. fiihren. DieAnordnungen miissen aber berechtigt sein, sie miissen 
mit dem Zweck der FUrsorgeleistung in Zusammenhang stehen und diirfen kein 
Gesetz verletzen. Deshalb Iiegt kein Fall einer beharrIichen Zuwiderhandlung vor, 
wenn der Fiirsorgeverband den Hilfsbediirftigen anweist, sich nach dem ttbernahme
verband zu begeben, der Hilfsbediirftige dieser Anweisung aber nicht folgt und es 
sich nicht um einenFall des §5 Freiziigigkeitsgesetzes handeIt. In einem solchenFalle 

1 Einschrankung der Verwertungspflicht bedeutet Schwachung der Subsidiaritat. V gl. 
MAIER, Fiirsorgewesen: Kommunales Handworterbuch, Erg.-Bd., S.469. 

2 V gl. ZPO. § 811 Ziff. 5. 
3 Vgl. z. B. BAE.65, S.171. Dazu PreuB. Erl. vom 14.2.27; Volkswohlfahrt 1927, Nr. 9. 
4 Gehorsamspflicht in der Sozialversicherung, vgl. z. B. § 347 RVO., E. RVA. vom 3. 12.20. 

Amtl. Nachrichten 1921, S. 180. 
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kann der Hillsbediirftige nicht gemaB § 13 RGr. behandelt werden. Zur vollstandigen 
Verweigerung der Hille kann der Ungehorsam niemals fiihren. Auch die Verweisung 
auf die Anstaltspflege findet hier keine Anwendung. Eine andere Stellungnahme 
hatte das Bayerische Armenrecht: Nach Art. 7 d. Bayer. Armengesetzes konnte 
unter bestimmten Voraussetzungen im Falle des Ungehorsams die Unterstiitzung 
versagt werden 1. 

D. Erstattungspflicht. 
I. Fiirsorgepflicht. Zu den Erorterungen iiber die Verpflichtungen des Hills

bediirftigen gehort vor allen Dingen auch die Frage, ob und inwieweit der Hilfs
bediirftige verpflichtet ist, die fiir ihn aufgewandten Kosten dem Fiirsorge
verband zuriickzuzahlen 2• Diese Frage war schon im Armenrecht viel erortert, da 
sie sowohl der rechtlichen Grundlage wie ihrer praktischen Durchfiihrung nach 
vielen Zweifeln begegnete 3. Eine ausdriickliche Bestimmung hatte das UWG. 
nicht, die einzelnen Lander hatten auf Grund des Art. 103 EG. BGB. besondere 
Bestimmungen getroffen. In PreuBen galt als Grundlage § 68 AG. UWG.4 Andere 
Lander hatten eingehendere Bestimmungen 5. 

1. Die gesetzliche Erstattungspflicht. a) Reichsrechtliche Grundlage. 
Die RFV. iiberlaBt im AnschluB an diese Rechtsentwicklung die Regelung dieser 
Frage grundsatzlich den Landern (§ 25). Die den Landern hier gegebene Befugnis 
muB sich im Rahmen der reichsrechtlichen Vorschriften halten. Das bedeutet gegen
iiber Art. 103 EG. BGB. eine Einschrankung. 

Eine reichsrechtliche Vorschrift, die eine Grenze fiir die landesrechtliche Rege
lung bildet, ist nur im § 31 Abs.3 RGr. enthalten, wo fiir den Bereich der sozialen 
Fiirsorge fiir Kriegsbeschadigte und Kriegshinterbliebene die Erstattungspflicht 
grundsatzlich ausgeschlossen ist, wenn keine besondere Verpflichtung iibernommenist. 
Diese Bestimmung ist giiltig, obwohl sie sich nicht auf Voraussetzung, Art und MaB 
der Fiirsorge bezieht. Nach § 6 RFV. gilt zwar die Ermachtigung der Reichsregie
rung zur Aufstellung von Grundsatzen nur fiir Voraussetzung, Art und MaB der zu 
gewahrenden Fiirsorge, aber die Bestimmung iiber die soziale Fiirsorge fiir Kriegs
beschadigte und Kriegshinterbliebene stiitzt sich nicht auf die im § 6 RFV. gegebene 
Ermachtigung, sondern auf die Bestimmung im § 1 der Verordnung iiber die soziale 
Kriegsbeschadigten- und Kriegshinterbliebenenfiirsorge vom 8.2.19 - durch § 34 
RFV. ausdriicklich aufrecht erhalten -, wo es heiBt, daB die soziale Fiirsorge nach 
Grundsatzen aufgestellt wird, die die Reichsregierung mit Zustimmung des Reichs
rates aufstellt. Diese Grundsatze sind nicht beschrankt auf Voraussetzung, Art und 
MaB, sondern beziehen sich auf die gesamte ErfiiIlung der Fiirsorgeaufgaben. 

Aus § 25 im Zusammenhang mit § 31 RGr. ergibt sich nun, daB das Reich grund
satzlich mit dem V orhandensein des Erstattungsanspruches rechnet. Als V oraus
setzung fiir diesen Erstattungsanspruch ist reichsrechtlich folgendes festgelegt: 

aa) Es muB ein Hilfsbediirftiger vorhanden sein, fiir den durch eine fiirsorge
rechtliche Leistung Kosten entstanden sind. Freiwillige Leistungen erzeugen 
keinen Ersatzanspruch. Anderseits bezieht sich der Ersatzanspruch auf aIle fiir
sorgerechtlichen Leistungen auBer der sozialen Fiirsorge, also auch auf die Leistungen 
fiir hilfsbediirftige Minderjahrige, fiir Klein- und Sozialrentner und auf die Leistungen 
der Wochenfiirsorge. In bezug auf die Wochenfiirsorge liegt eine wesentliche Ver
anderung gegeniiber dem friiheren Rechte vor, da die gesetzlichen Grundlagen fiir 

1 DIEFENBACH, Reichsarmengesetz, S. 346. 1m Schweizer FUrsorgerecht Ungehorsam als 
strafrechtlicher Tatbestand; DIEFENBACH, S. 143. 

2 BASTIAN, Zeitschr. f. WPfI. 1, S. 537; KAYSER, Fiirsorge 1924, S.52. 
3 ROSENSTOCK, Schriften des Deutschen Vereins fUr .Armenpflege u. Wohltatigkeit, H. 93; 

DIEFENBACH, ReichsarmengeRetz, S. 228; GRAEFFNER-SIMM, Armenrecht, S. 259. 
4 RGE. 75, S. 84; 76, S. 69. 
5 DIEFENBACH, S. 229. 
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die Wochenfiirsorge bis zum 31. 3. 24 eine Erstattungspflicht des Unterstiitzten 
nicht kannten 1. 

bb) Dieser Hilfsbediirftige selbst muB nach Eintritt der Hilfsbediirftigkeit, d. h. 
nach dem Beginn der fiirsorgerechtlichen Leistung zu hinreichendem Vermogen 
oder hinreichendem Einkommen gelangt sein 2• 

Aus diesen reichsfiirsorgerechtlichen Grundlagen des Erstattungsanspruches er
gibt sich fiir den Umfang des Anspruches eine doppelte Begrenzung. Der Anspruch 
kann, da er ein Erstattungsanspruch ist, niemals hoher als der Wert der fiirsorge
rechtlichen Leistung sein. Der Anspruch wird aber auch dadurch begrenzt, daB er im 
richtigen Verhaltnis zum Vermogen oder Einkommen des Hilfsbediirftigen stehen 
muB. Das Vermogen oder das Einkommen muB hinreichend sein. 

b) Landesrecht. Auf Grund dieser reichsfiirsorgerechtlichen Voraussetzungen 
bestimmt nunmehr das Land, inwieweit die Ersatzpflicht gehen solI, d. h. das Land 
bestimmt den Umfang des Anspruches sowohl nach der Seite des Hochstbetrages 
im Zusammenhang mit der fiirsorgerechtlichen Leistung als auch in bezug auf die 
Leistungsfahigkeit des Verpflichteten. Falls in einem Lande, wie bisher in PreuBen, 
keine Bestimmungen dariiber vorhanden sind, wenn der Vmfang des Ersatzanspruches 
also keine landesrechtliche Vmgrenzung gefunden hat, kann nur angenommen werden, 
daB dann der gesamte Wert aller fiirsorgerechtlichen Leistungen ausnahmslos zu 
ersetzen ist und daB fiir die Leistungsfahigkeit das reichsrechtliche Merkmal des hin
reichenden Vermogens oder Einkommens als geniigend bestimmt zur Bemessung 
der Ersatzpflicht im einzelnen FaIle zu erachten ist. Die Regelungen sind in den 
Landern sehr verschieden ausgefallen. 

PreuBen hat durch eine Novelle vom 17.2.26 zu § 25 bestimmt, daB weitest
gehende Riicksichtnahme darauf zu nehmen ist, daB nicht durch die Art der Kosten
einziehung die wirtschaftliche Existenz des Selbstverpflichteten gefahrdet wird 
(§ 30 Abs.5). Das Pro Landesfiirsorgerecht schlieBt daher nicht einzelne fiirsorge
rechtliche Leistungen ganz oder teilweise vom Ersatz aus, legt auch nicht den Begriff 
des hinreichenden Vermogens oder Einkommens durch bestimmte Merkmale fest, 
sondern begniigt sich offensichtlich im Vertrauen auf die Handhabung durch die 
Fiirsorgeverbande damit, weitestgehende Riicksichtnahme zu verlangen. 

Sachsen ist einen anderen Weg gegangen (§ 21 Abs.l d. Sachs. Wohlfahrts
pflegegesetzes). Danach sind die Kosten der W ochenfiirsorge von der Erstattung durch 
den Vnterstiitzten iiberhaupt ausgeschlossen. Vnter hinreichendem Vermogen oder 
Einkommen ist das pfandbare Vermogen oder Einkommen zu verstehen3 • 1m § 89 A V. 
Z. Wohlfahrtspflegegesetz ist auf § 31 Abs. 2 RGr. ausdriicklich hingewiesen. 

Baden 4 hat zunachst aIle vor dem 18. Lebensjahre aufgewandten Kosten von der 
Erstattung ausgeschlossen, und im ii brigen den Begriff des hinreichenden Vermogens 
oder Einkommens dadurch bestimmt, daB eine Verpflichtung zur Zuriickerstattung 
nur in Frage kommen solI, wenn der Hilfsbediirftige zu Vermogen oder Einkommen 
gelangt, das ihn nach den allgemeinen Steuergesetzen vermogens- und aus dem Ver
mogen auch einkommensteuerpflichtig macht. 

Auch Oldenburg hat den Ersatz der vor dem 18. Lebensjahr geleisteten Kosten 
ausgeschlossen (§ 16AG. z. RFV.). Mehrere Lander haben sich damit begniigt, die 
reichsrechtlichen Bestimmungen zu iibernehmen, so z. B. Thiiringen (§ 10), Hessen 
(Art. 36), Braunschweig (§ 18). 

1 Gesetz iiber Wochenfiirsorge vom 9.6.22 und Verordnung iiber Wochenfiirsorge vom 
18. 8. 23 (RGB!. I 502 u. RGB!. I 816). 

21st er bei Erlangung von Vermogen oder Einkommen noch hilfsbediirftig, so ist dieses 
Vermogen oder Einkommen niemals "hinreichend", Gegebenfalls wird lediglich der Umfang 
seiner Hilfsbediirftigkeit geringer. Vgl. Volkswohlfahrt 1927, Sp.85. 

a v. WELCK, Bd. II, S.135. 
4 § 18 AV. zur RFV., ebenso Lippe-Detmold AG. zur RFV. § 20. ,Zu der badischen Bestim

mung vgl. auch Urteil des OLG. Naumburg vom 8.4.27; Z. f. HW. 32, Sp.340. 
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c) Anerkennung durch den Hilfsbedurftigen. Der im § 20 reichsfur
sorgerechtlich festgelegte Ersatzanspruch entsteht in dem landesgesetzlich fest
gelegten Umfange, sobald die reichsfiirsorgerechtlichen Voraussetzungen unter Be
rucksichtigung der landesrechtlichen Bestimmungen hierzu verwirklicht sind 1. Eine 
Anerkennung oder VerpflichtungserkHirung des Hilfsbediirftigen selbst ist nicht 
Voraussetzung .fUr die Erstattungspflicht. Es ist aber allgemein ublich, daB beim 
Beginne der fursorgerechtlichen Leistung der Hilfsbediirftige auf diesen Ersatz
anspruch hingewiesen wird und daB von ihm eine schriftliche Anerkennung des 
Erstattungsanspruches verlangt wird. Falls er diese Anerkennung gibt, andert das 
an Voraussetzung und Umfang seines Ersatzanspruches nichts. Falls er die Ver
pflichtungserklarung ablehnt, darf das die fiirsorgerechtliche Leistung nach keiner 
Richtung beeinflussen, insbesondere liegt hier kein Zuwiderhandeln gegen berech
tigte Anordnungen des Fiirsorgeverbandes im Sinne des § 13 RGr. vor. Die Ver
weigerupg der Anerkennung hindert aber die Entstehung des Ersatzanspruches 
nicht. 

2. Anspruch aus § 9 RGr. Einen vollig anderen Tatbestand 2 als den be
zeichneten betrifft § 9 RGr., in dem eine besondere V oraussetzung fiir die fiirsorge
rechtliche Leistung festgelegt wird 3. Wenn ein Fursorgesuchender noch im Besitze 
von Vermogen oder Einkommen ist, gilt er nieht als hilfsbediirftig, solange er seiner 
Verwertungspflieht nieht genugt hat. Falls aber die Verwertungspflieht nieht dureh
gefiihrt werden kann oder solI -- wofur insbesondere die §§ 8 Abs. 3, 15, 16, 17, 18 
RGr. gelten -, dann kann gemaB § 9 die Hilfe ausdrucklich da von abhangig gemacht 
werden, daB die Verpfliehtung anerkannt wird, die aufgewandten Kosten zuruck
zuzahlen. Die Erstattungspflieht gemaB § 25 RFV. kommt fur diese FaIle nicht in 
Frage, weil Hilfsbediirftigkeit im fiirsorgerechtliehen Sinne nieht vorliegt. AuBer
dem geht § 9 RGr. insoweit uber § 25 RFV. hinaus, als bei der Ausbedingung der 
Zuruekzahlung besondere Bedingungen fiir die Sieherung des Erstattungsanspruches 
gestellt werden konnen, die naeh § 25 RFV. allein nieht in Frage kommen. Fiir die 
Sieherstellung sind als besondere Beispiele AbsehluB von Rentenvertragen, Bestellung 
von Hypotheken und Verpfandung von Vermogenswerten angegeben. Aueh hier solI 
die Zuruekzahlung nieht zu einer Harte fiihren. Insbesondere solI, wenn Zuruek
zahlung aus dem NaehlaB ausbedungen wird, auf gewisse Personenkreise besondere 
Rucksieht genommen werden, wie § 9 Abs. 3 bestimmt. § 9 RGr. findet auf aIle 
Gruppen Fiirsorgebedurftiger Anwendung, wobei § 15 Abs. 2 bezuglich der Sieher
stellung bei Kleinrentnern und ihnen Gleichstehenden ausdrucklich sagt, daB die 
besondere Rucksiehtnahme sieh nieht nur auf die Forderung der Zuruekzahlung 
uberhaupt - das ergibt sieh schon aus § 9 Abs. 2 -, sondern aueh auf die Sieher
stellung zu beziehen hat. 

3. Anspruch aus Darlehn. Von den unter 1. und 2. genannten Tatbestanden 
ist der Tatbestand gesondert zu behandeln, daB der Hilfsbediirftige die Hilfe 
in Gestalt eines Darlehns erhalten hat. Hier besteht die Ruekzahlungspflicht in
folge des privatreehtliehen Darlehnsvertrages. § 9 RGr. und § 25 RFV. finden hier 
keine Anwendung. Es handelt sieh nicht um eine fUrsorgereehtliehe Leistung, son
dern um einen Akt der fursorgerechtliehen Vorsorge. 

4. Anspruehe gegen den NachlaB4. Wenn der Hilfsbediirftige verstorben 
ist ohne daB der Ansprueh gemaB § 25 RFV. gegen ihn geltend gemacht worden ist, 
so ist die Frage zu erortern, ob und inwieweit seine Erben zur Befriedigung des An-

1 Wichtig ffu die Verjahrung, die nach § 26 RFV. zwei Jahre betragt und erst beginnt, 
nachdem die Voraussetzung des hinreichenden Verm6gens oder Einkommens eingetreten ist. 
So auch GOEGLER, S. 327. 

2 Ebenso Bayr. VGHof vom. 4. 10.26; PreuE. VBl. 48, S.224. 
3 Siehe S. 63. 
4 Vgl. das oben S. 166 Anm. 4 genannte Urteil des OLG. Naumburg. 
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spruches verpflichtet sind. Voraussetzung ist, daB im Augenblicke des Todes die 
Ersatzpflicht bestand, daB also hinreichendes Vermogen und Einkommen im Sinne 
des R,eichs- und Landesfiirsorgerechtes vorhanden war und weiter, daB es sich nicht 
urn eine fiirsorgerechtliche Leistung handelt, die durch das Landesfiirsorgerecht aus
driicklich als nicht erstattungsfahig bezeichmt worden ist. Wenn diese Voraus
setzungen vorliegen, besteht imAugenblick des Todes gemaB § 1967 BGB. eine Schuld 
des Erblassers, die zu den NachlaBverbindlichkeiten gehort, fiir die der Erbe haftet. 
§ 25 Abs. 2 sagt ausdriicklich, daB der Ersatzanspruch auch gegeniiber den Erben 
des Hilfsbediirftigen geltend gemacht werden kann und als NachlaBverbindlichkeit 
gilt. Diese Bestimmung ist iiberfliissig, wenn man annimmt, daB das Reichsrecht 
von dem 'Bestehen des Ersatzanspruches ausgeht. Auch ohne § 25 Abs. 2 wiirden die 
Erben gemaB § 1967 BGB. haften. Inwieweit die Erben sich von dieser Haftung 
befreien oder sie beschranken konnen, ist keine fiirsorgerechtliche, sondern eine 
reine biirgerlichrechtliche Frage. Verschieden 1 von diesem Ersatzanspruch gegen 
die Erben des Hilfsbediirftigen ist der aus der fiirsorgerechtlichen Rangordnung sich 
ergebende Anspruch gegen Verwandte oder Ehegatten eines verstorbenen Hilfs
bediirftigen, die wahrend des Laufes der fiirsorgerechtlichen Leistung ihm gegeniiber 
nach den Vorschriften des biirgerlichen Rechtes unterhaltspflichtig waren 2. 

II. Jugendhilfe. Einen besonderen Fall der Kostenerstattung durch den Fiirsorge
bediirftigen in der Jugendhilfe bildet noch § 75 RJWG. Danach sind die Kosten der 
Fiirsorgeerziehung dem Kostentrager aus dem pfandbaren Vermogen des Minder
jahrigen nach naheren Bestimmungen der Landesgesetzgebung zu erstatten. Ein 
Vergleich mit § 25 RFV. ergibt, daB, wahrend die RFV. von Vermogen und Einkom
men spricht, das RJWG. nur das Vermogen nennt. Indessen wird allgemein an
genommen 3, daB zum Vermogen im Sinne des RJWG. auch das Einkommen des 
Minderjahrigen zu rechnen ist. 

Siebentes Kapitel. 

Die fiirsorgerechtliche Stellung der freien 
W ohlfahrtspflege. 

§ 25. Allgemeines. 
Wiederholt muBte im Verlaufe der Darstellung der Zusammenhang fiirsorge

rechtlicher Bestimmungen mit der freien W ohlfahrtspflege erwahnt werden. In 
diesem Abschnitt solI die fiirsorgerechtliche Stellung der freien W ohlfahrtspflege 
nunmehr dargestellt werden. Diese Darstellung bezieht sich nicht auf aIle Rechts
fragen, die die freie W ohlfahrtspflege selbst in bezug auf ihre Organisation, ihre 
Vermogensverwaltung, insbesondere ihre besondere Stellung im Aufwertungs
recht, die Durchfiihrung ihrer Leistungen usw. betreffen. Vielmehr handelt es sich 
hier lediglich um die im Fiirsorgerecht entheJtenen auf die freie W ohlfahrtspflege 
sich beziehenden V orschriften. 

Es ist auch nicht Aufgabe einer Darstellung des Fiirsorgerechtes, eine Schilde
rung des tatsachlichen Umfanges uud der tatsachlichen Leistungen der deutschen 
freien Wohlfahrtspflege zu geben. Diese wiirde in eine Darstellung der Wohlfahrts
pflege gehoren. Was unter freier Wohlfahrtspflege zu verstehen ist, sagt das FUr-

1 V gl. BAE. 52, S. 32. 
2 FUr das armenrechtliche Erbrecht der Stadt Berlin vgl. KAYSER, Fiirsorge, S. 103, 119. 

1924; vgl. auch Art. 139 EG. BGB. 
3 FICHTL, S.135. - FRmDEBERG-POLLIGKEIT, S.285. 
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sorgerecht nicht. Es verwendet den Ausdruck "freie Wohlfahrtspflege" im § 5 
REV., wahrend RJWG. im § 6 von der freiwilligen Tatigkeit zur Forderung der 
Jugendwohlfahrt, im § 9 von freien Vereinigungen fiir Jugendwohlfahrt, in §§ 11 
und 60 von Vereinigungen fiir Jugendhilfe, im § 13 Ziff. 7 von der freiwilligen 
Tatigkeit und von den freien Vereinigungen auf allen Gebieten der JugendwohI
fahrt, im § 47 von privaten Anstalten und Vereinen spricht. RFV. § 3 nennt auBer
dem noch Vereine, die Hilfsbediirftige betreuen. Die RGr. sprechen im § 4 von 
allgemeinen Einrichtungen fiir Hilfsbediirftige, im § 8 Abs. 4 von Zuwendungen der 
freien W ohlfahrtspflege, im § 32 von allgemeinen Einrichtungen, die auch Kriegs
beschadigten und Kriegshinterbliebenen zugute kommen. Danach kennt das Reichs
fiirsorgerecht eine einheitliche Bezeichnung zwar nicht. Indes ist nach dem Sinn 
der Bestimmungen kein Zweifel moglich, daB mit all den verschiedenen Benen
nungen die Einrichtungen gemeint sind, fiir die der Ausdruck "freie Wohlfahrts
pflege" allgemein iiblich ist. 

A. Begriff. 
Unter freier W ohlfahrtspflege sind danach im Sinne des Reichsfiirsorgerechtes 

aIle diejenigen Stellen zu verstehen, die ohne fiirsorgerechtliche Verpflichtung Fiir
sorgebediirftigen Hilfe gewahren. Folgende Gesichtspunkte sind entscheidend: 

1. Unter Stellen sind nicht Einzelpersonen zu verstehen. Eine Einzelperson, 
die Fiirsorgebediirftigen Hilfe gewahrt, iibt damit eine freiwillige Hilfstatigkeit aus, 
deren fiirsorgerechtliche Bedeutung aus § 8 Abs. 4 RG. sich ergibt. Wer die Stelle 
tragt, unterhalt oder beaufsichtigt, ist fiir den Begriff der freien W ohlfahrtspflege 
gleichgiiltig. Ausgeschlossen sind lediglich die offentlich-rechtlichen Trager der 
Staats- und Selbstverwaltung. Deshalb gchort die freiwillige Vorsorge und 
Leistung des Fiirsorgeverbandes nicht zur freien Wohlfahrtspfh'ge, obwohl auch 
.sie frei, d. h. ohne fiirsorgerechtlichen Zwang erfolgt. 

2. Diese Stellen handein nicht auf Grund einer fiirsorgerechtlichen Verpflich
tung. Danach ist nicht entschcidend, ob sie iiberhaupt auf Grund einer recht
lichen Verpflichtung handeln, es darf nur Imine im Fiirsorgerecht begriindete Ver
pflichtung sein. Die Leistungen del' kirchlichen W ohlfahrt8pflege erfolgen nicht 
auf Grund einer fursorgerecbtlichen Verpflichtung; sie gehoren infoigedessen zur 
freien Wohlfahrtspflege. Sie nehmen aber innerhalb der freien Wohlfahrtspflege 
insofern eine Sonderstellung ein, als die kirehliche W ohlfahrtspflege vielfach auf 
Grund einer kirchenrechtlichen Verpflichtung crfolgt, und als die Trager diesel' 
kirchlichen Wohlfahrtspflege in gro8tem Umfange offentlich-rechtliche Korperschaf
ten sind. Fur das Verhii.ltnis zum Fiirsorgerecht aber ist lediglich del' Gesichts
punkt ma8gebend, daB es sich um keine fiirsorgerechtliche Verpflichtung dabei 
handelt. 

3. Die Hilfe wird Fiirsorgebediirftigen gewahrt. Die Fiirsorgebediirftigkeit ist aber 
wedel' beschrankt auf die fiirsorgerechtliche Hilfsbediirftigkeit, noch auf die Falle 
der im RJWG. geregelten besonderen Erziehungsbediirftigkeit. Die freie Wohl
fahrtspflege ist vor allen Dingen auch darin frei, daB sie die Voraussetzungen ihrer 
Leistungen selbst bestimmt. Ob und inwieweit diese Voraussetzungen etwa kirchen
rechtlich bestimmt sind, ist zwar fiir das Verhaltnis zum Fiirsorgerecht nicht ent
scheidend, kann abel' der kirchlichen Wolilfahrtspflege innerhalb der freien Wohl
fahrtspflege eine Sonderstellung einraumen. 

Nach diesen Merkmalen ist weder in bezug auf das Ziel del' Fiirsorge, noch in 
bezug auf die Methode der Fiirsorge ein wesentlicher Unterschied zwischen del' 
offentlichen und del' freien Wohlfahrtspflege. Der Unterschied liegt vielmehr im 
Trager! - Trager der offentlichen Fiirsorge ist der offentliche Verband, Trager 
der freien Wohlfahrtspflege jede andere Stelle, die nicht von einem offentlichen Ver-

I So auch MAIER, Handbuch der Sozialhygiene Ed. III, S. 19. 
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band getragen wird - und in del' rechtlichen Natur del' Aufgaben. Die Leistung del' 
freien W ohlfahrtspflege erfolgt niemals auf Grund einer fiirsorgerechtlichen Ver
pflichtung, die Leistung del' offentlichen Wohlfahrtspflege ist im groBten Umfange 
durch die fiirsorgerechtliche Verpflichtung geboten. Aus dem Unterschied im Trager 
folgt del' weitere \vichtige Unterschied in del' Finanzierung. Die Finanzierung del' 
offentlichen Wohlfahrtspflege erfolgt auf Grund del' Steuergesetzgebung. Die 
Finanzierung del' freien Wohlfahrtspflege erfolgt grundsatzlich aus eigener Kraft. 

B. Reich nnd fl'eie. W ohlfahl'tspflege. 
Die Finanznot der Inflationszeit hatte allerdings diese fiir die freie W ohlfahrts

pflege entscheidende Kraft so bedentend geschwacht, daB diesel' Unterschied er
heblich an Bedeutung verlor. Durch § 61 des Finanzausgleichgesetzes yom 
23.6.23 (RGBI. I S.494) wurde eine besondere ZuschuBpflicht des Reiches fiir 
Anstalten und Einrichtungen del' freien Wohlfahrtspflege festgelegt. Die Grundsatze 
fiir diese Zuschiisse sollte die Reichsregierung mit Zustimmung des Reichsrates 
und eines Ausschusses des Reichstages bestimmen. Richtlinien dazu sind als vor
laufige unter dem 10.8. 23 ergangen. Eine endgiiltige Durchfiihrung des § 61 des 
Reichsfinanzausgleichgesetzes ist infolge del' Finanzverhaltnisse des Jahres 1923 nicht 
gelungen. Die gesamte Durchfiihrung hat sich in del' Form von Vorschiissen be
wegt, deren Hohe durch die im Reichshaushalt jeweilig verfiigbaren Mittel bestimmt 
~llrde. Die ungeheure Fiille del' Organisationen del' freien Wohlfahrtspflege, die 
Verschiedenartigkeit ihrer Einrichtungen und Anstalten hatte es notig gemacht, 
fiir die Zwecke del' Verteilung del' Reichsvorschiisse den Gesamtiiberblick iiber 
die freie Wohlfahrtspflege zu erleichtern. Deshalb und wegen del' besonderen 
Beziehungen zwischen del' offentlichen und del' freien W ohlfahrtspflege hatten 
sich die Stellen del' freien Wohlfahrtspflege zu Verbanden und Vereinigungen 
zusammengeschlossen und schlieBlich eine Reihe von Zentralverbanden gebildet, 
die sich iiber das ganze Deutsche Reich erstreckten. Fiir diese Zentralverbande hat 
sich im AnschluB an die erwahnten vorlaufigen Richtlinien del' Ausdruck Reichs
spitzenverbande del' freien Wohlfahrtspflege entwickelt. Als solche Reichsspitzen
verbande sind die folgenden anzusehen: 1. ZentralausschuB fiir die Innere Mission, 
2. Deutscher Caritasverband, 3. Zentralwohlfahrtsstelle del' Deutschen Juden, 
4. Deutsches Rotes Kreuz, 15. Vereinigung del' freien privaten gemeinniitzigen Kran
ken- und Pflegeanstalten Deutschlands einschi. del' Arbeitsgemeinschaft von Fach
verbanden del' Jugendhilfe, 6. HauptausschuB fiir Arbeiterwohlfahrt, 7. Zentralwohl
fahrtsausschuB del' christlich-nationalen Arbeiterschaft 1. 

fiber diese Reichsspitzenverbande hat die Reichsregierung ihre Mittel den Ein
richtungen del' freien Wohlfahrtspflege zukommen lassen. Die nicht den Spitzen
verbanden angeschlossenen Anstalten und Einrichtungen wurden aus den den Lan
dern iiberwiesenen Reichsmitteln unterstiitzt. 

Die den Reichsspitzenverbanden und den sonstigen Einrichtungen zugewiesenen 
l\Ettel verschoben also den oben grundsatzlich hervorgehobenen Unterschied in bezug 
auf die Finanzierung del' offentlichen und del' freien W ohlfahrtspflege. 

Auch nach dem Inkrafttreten del' RFV. wurden del' freien Wohlfahrtspfleg: 
weitere Mittel im Reichshaushalt zur Verfiigung gestellt, die im Haushaltsjahre 1924 
15000000, im Jahre 1926: 6000000 betrugen 2 • 

C. OffentJiche nnd fl'eie W ohlfahrtspflege. 
Unabhangig von diesen Leistungen des Reiches an die freie W ohlfahrtspflege 

bestimmt das Gesetz libel' die Ablosung offentlicher Anleihen yom 16.7.25 3 fiir 

1 DUNNER-SCHOTT, Die soziale Wohlfahrtsrente, S.68. 
2 DUNNER-SCHOTT, a. a. O. S.6. 3 RGBI. I, S.137. 
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die Anstalten und Einrichtungen der freien und kirchlichen W ohlfahrtspflege, daB 
ihnen, sofern sie Auslosungsrechte besitzen, die sie als Anleihealtbesitzer erlangt 
haben, auf Antrag fiir die Dauer von 15 Jahren eine Wohlfahrtsrente zu gewahren 
ist (§ 27). Der GesamthOchstbetrag wurde auf 7,5 Millionen festgelegt. Zur Durch
fiihrung dieser Bestimmung erging eine besondere Verordnung vom 4. 12.261, die 
die Einzelheiten der W ohlfahrtsrente regelt. Diese Einzelheiten sind nicht fiirsorge
rechtlicher Natur und gehoren an sich nicht in diese Darstellung. Sie mussen nur 
deshalb erwahnt werden, weil die genannte Verordnung den Begriff der freien 
Wohlfahrtspflege definiert. Dadurch entsteht die Frage, ob der Begriff der freien 
W ohlfahrtspflege im Sinne des Rechtes der W ohlfahrtsrente auch fiir das Fursorge
recht verwendbar ist. Es ist immerhin eigenartig, daB ein Zentralbegriff des 
Fiirsorgerechtes nicht im Fiirsorgerecht selbst, sondern in einer andern Bestimmung 
auBerhalb des Fiirsorgerechts festgelegt wird. Nach § 4 Abs. 2 gilt als freie W ohl
fahrtspflege diejenige Wohlfahrtspflege, deren Trager freiwillig Wohlfahrtspflege 
ausuben, ohne durch Gesetz dazu berufen zu sein. Diese Begriffsbestimmung 
stimmt mit den oben wiedergegebenen Merkmalen uberein. § 4 Abs. 2 nennt be
sonders die Einrichtungen der kirchlichen W ohlfahrtspflege, die als Einrichtungen 
der freien W ohlfahrtspflege bezeichnet werden, deren Trager Religionsgesellschaften 
oder den Religionsgesellsehaften gleichgestellte Vereinigungen sind. Durch die 
besondere Erwahnung wird die Schwierigkeit umgangen, daB die kirchliche Wohl
fahrtspflege auf Grund zwar nieht allgemein staatlichgesetzlicher Verpfliehtung, 
wohl aber auf Grund kirehenreehtlicher Verpflichtung handeln kann. Ohne Abs: 2 
zum § 4 hatte die Moglichkeit bestanden, die kirchliche Wohlfahrtspflege insoweit 
von der Wohlfahrtsrente auszuschlieBen 2• 

§ 4 Abs. 2 beschrankt seine Begiiffsbestimmung der kirchlichen W ohlfahrts
pflege ausdrucklich auf den Bereich der Durchfiihrungsverordnung selbst, wahrend 
die ubrigen Begriffsbestimmungen der Verordnung eine solche Einschrankung nicht 
enthalten, vielmehr allgemeine Geltung fiir sich beanspruchen. Ob dieser Anspruch 
allgemein begrundet ist, kann hier dahingestellt bleiben 3 . 

Es besteht jedenfalls fur das Fiirsorgerecht danach kein Zweifel, was als freie 
Wohlfahrtspflege fur die oben genannten fursorgerechtlichen Bestimmungen zu 
betrachten ist. 

Da sowohl die offentliche W ohHahrtspflege, als die freie W ohHahrtspflege die 
Aufgabe durchfiihren, Fursorgebedurftigen zu heHen, ist zunachst die Frage zu 
klaren, ob das Fursorgerecht fur die Aufgaben eine Abgrenzung vorgenommen hat. 
Die Abgrenzung liegt zunachst darin, daB eine Reihe von Aufgaben als Pfliehtauf
gaben des Fiirsorgerechtes festgelegt sind. Daraus folgt jedoch nicht, daB gegenuber 
denjenigen Personen, fur die gemaB ihrer Pflicht die offentliche WohHahrtspflege 
eintritt, nicht auch die freie W ohlfahrtspflege Aufgaben durchfiihren kOnnte. 
Die fiirsorgerechtliche Abgrenzung ist also keine Abgrenzung in bezug auf den 
Personenkreis als solehen. 

Offentliche und freie Wohlfahrtspflege arbeiten nebeneinander. Dieses Neben
einanderarbeiten bedarf einer fiirsorgerechtlichen Regelung. Diese fiirsorgerecht
liche Regelung, die sich aus dem Nebeneinanderbestehen ergibt, enthalten die 
oben genannten Einzelbestimmungen des Fiirsorgerechtes. Sie sind nur verstand
Hch durch die allgemeinen Gedanken, die durch sie zum Ausdruck kommen. 

Dieser Grundgedanke geht von der wohHahrtspolitischen und staatspolitischen 
Uberzeugung aus, daB die Aufgaben der Hilfe in einer im Staate geordneten 

1 RGB!. I 494. 
2 Anderer Meinung DUNNER-SCHOTT, S.42, die fiir Abs.2 § 4 keinen zwingenden Grund 

sehen. Sie ubersehen dabei, daB die kirchliche Wohlfahrtspflege eben auch auf Grund kirchen
rechtlicher Verpflichtung eintreten kann. 

3 Vgl. MAIER in Zeitschr. f. WPfl. 3, S. 173 und ebenda NEUFELD, S. 174. 
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Gesellschaft nicht allein von 6ffentlichen, durch das Gesetz bestellten Tragern 
ausgehen kann, sondern daB andere Trager ebenso zur Hilfe berufen sind. Der 
Hilfstrieb des Menschen, der als unentbehrlich fiir den Bestand der menschlichen Ge
sellschaft erwiesen wurde, begniigt sich nicht mit der Formulierung fiirsorgerecht
licher Verpflichtungen, er sucht andere Formen der Beta tigung. Hier spielt die 
Begriindung, die der Hilfe gegeben "ird, eine entscheidende Rolle. Die religi6se 
Begriindung, die humanitare Begriindung, die Begriindung auf den genossenschaft
lichen Gedanken fiihrt zu besonderen Bildungen, Einrichtungen und Veranstal
tungen, denen gegeniiber der Staat anerkennen muB, daB die von ihm in den For
men des Rechtes ausgeiibte Hilfe nicht allein allen Notstanden innerhalb der Gesell
schaft abhelfen kann. Dieser Auffassung entsprechend muB das Fiirsorgerecht, 
von der Gleichberechtigung der 6ffentlichen und freien Wohlfahrtspflege ausgehend, 
versuchen, im Rahmen fiirsorgerechtlicher Regelung das gleichbel'echtigte, plan
maBige Nebeneinander- und Miteinanderarbeitcn der 6ffentlichen und freien Wohl
fahrtspflege zu f6rdern. 

Unter dies em Gesichtspunkt sind die einzelnen Vorschriften1 im AnschluB an die 
bisherige systematische Einteilung zu besprechen, d. h. die Stellung der freien Wohl
fahrtspflege in bezug auf Trager und Organe (A), innerhalb der Aufgaben (B) und 
innerhalb der Rangordnung (C). Die Bestimmungen iiber die fiirsorgerechtliche 
Zustandigkeit sind fiir die freie W ohlfahrtspflege ohne fiirsorgerechtliche Be
deutung. 

§ 26. Gegenwartige Regelung. 

A. Trager uud Orgaue. 

I. Trager. 1. Fiirsorgepflicht. Die Trager der 6ffentlichen Fiirsorgepflicht 
sind durch die RFV. bestimmt. Nach § 5 Abs. 1 RFV. kann aber das Land einzelne 
Aufgaben auch Verbanden und Einrichtungcn der freien W ohlfahrtspflege iiber
tragen 2• Voraussetzung ist, daB die Trager der freien Wohlfahrtspflege einverstan
den sind. Die fiirsorgerechtliche Wirkung ist die, daB im Rahmen der Ubertragung 
die tatsachlichc Durchfiihrung der Aufgaben - sowohl der Leistung als der Vor
sorge - zwar bei dem Verband sich hefindct, daB aber die Verantwortung beim 
Lande bleibt. Die VOfFlchriften iiber die fiirsorgerechtliche Zustandigkeit werden 
durch § 5 Abs. 3 nach keiner Richtung beriihrt. Fiirsorgerechtlich verantwortlich 
im Sinne der Zustandigkeitsvorschriften bleibt del' nach diesen Vorschriften zu 
ermittelnde Verband. § 7 AbFl. 1 RFV. wird ebenfalls dnrch die Ubertragung nicht 
beriihrt. § 5 Abs. 3 RFV. ist bisher nnch nicht angewandt worden. 

2. J ugendh ilf e. Die Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe sind die Gemeinden 
odeI' Gemeindeverbande. Eine Ubertragung von Aufgaben im Sinne des § 5 Abs. 1 
RFV. sieht das RJWG. nicht VOl'. 

II. Die Organe. Was die Organe angeht, so kommt die fiirsorgerechtliche Stel
lung der freien W ohlfahrtspflege darin zum Ausdruck, daB bei der Bildung der 
Organe ihre Vertreter als Mitglieder beteiligt sind (1) und daB, nachdem das Organ 
gebildet ist, in bezug auf das Zusammenarbeiten zwischen 6ffentlicher und freier 
Wohlfahrtspflege bestimmte fiirsorgerechtliche Grundsatze gegeben sind (2). 

1. Mitgliedschaft. a) Fiirsorgestellen. Reichsfiirsorgerechtlich ist die 
Organisation der Fiirsorgestellen dem Landesrecht iiberlassen. Danach bestimmt 
auch das Landesrecht, inwieweit hier Vertreter der freien W ohlfahrtspflege in 

1 Vgl. BOLZAU, Ffusorgerecht und Caritas S. 72 und WRONSKY, Vortrage zur FPfl., S. 42. 
Ffu die Jugendhilfe Heft 1 der Schriftenreihe des deutschen Archivs ffu J ugendwohI£ahrts
pflege: Zusammenarbeit d. off. und der freien JH. in den Jugendamtern. 

2 RISS, Caritas 1925, S. 145. 
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den Organen mitwirken1 . PreuBen hat die Bildung der Fiirsorgestellen der Selbst
verwaltung ohne Einschrankung iiberlassen (§ 2 AV.), damit auch die Entscheidung 
dariiber, inwieweit sie die freie Wohlfahrtspflege in ihren Organen (Deputationen, 
Ausschiissen) hinzuzieheu. Die Ausfiihrungsbestimmungen vom 31. 5. 242 sagen 
unter IV Abs. 4, daB bei der Entscheidung iiber die Hohe der dem Fiirsorgetrager 
zur Last fallenden Unterstiitzung die Vertreter der freien Wohlfahrtspflege ill 
Einzelfall nicht mitzuwirken haben. Nach dem zur Durchfiihrung der Novelle 
zur RFV. vom 8. 6. 26 erlassenen Gesetz vom 29.3.27 miissen die Fiirsorgeverbande 
zu ihren Beiraten oder Einspruchsausschiissen Vertreter von Vereinen, die liilfs
bediirftige betreuen, hinzuziehen (§ 18, 20 AV.). 

1m Gegensatz hierzu hat Bayern in den Wohlfahrtsausschiissen, die als Bezirks-, 
Landes- und Ortsfiirsorgeausschiisse die Funktionen der Fiirsorgestellen im Sinne 
des § 3 RFV. durch~ufiihren haben, landesrechtlich zwingende Vorschriften iiber die 
Zusammensetzung getroffen, nach denen neben den Geistlichen als Vertretern der 
kirchlichen W ohlfahrtspflege Vertreter der im Bezirk wirkenden Verbande nach deren 
Vorschlagslisten zu berufen sind (Verordn. iiber·die Verwaltung der Fiirsorgeverbande 
vom 12.1.25)3. 

Sachsen iiberlaBt, wie PreuBen, den Ausbau der ortlichen Verwaltungsstelle den 
Selbstverwaltungskorpern, ordnet aber die Sicherstellung der Mitwirkung der freien 
Wohlfahrtspflege dadurch an, daB sie ihr 21s der Sitze der nichtbeamteten Mit
glieder einraumt 4 • In den Beschwerdeausschiissen miissen ebenfalls Vertreter aus 
der freien W ohlfahrtspflege Mitglieder sein, und zwar aus den als landeswichtig er
kannten Verbanden 5 • Baden erganzt die Bezirksorgane durch Zuwahl von Ver
tretern der freien Wohlfahrtspflege aus deren Vorschlagslisten (§ 10, Abs.2). 

Hessen bildet besondere Fiirsorgeausschiisse, die der Fiirsorgestelle beratend zur 
Seite stehen und unter ihren Mitgliedern auch Vertreter der freien Wohlfahrts
pflege haben (Art. 19 Ziff. 3). 

b) J ugendamter. Fiir die Organe der Jugendhilfe, insbesondere fiir die Jugend
amter, liegt die Frage anders, weil hier reichsfiirsorgerechtliche zwingende Bestim
mungen ergangen sind. Nach § 9 Abs.2 hat die freie Wohlfahrtspflege Anspruch 
auf 2/5 der Zahl der nichtbeamteten Mitglieder des Jugendamtes. Dieser Anspruch 
ist durch die Notverordnung vom 14. 2. 24 nicht verloren gegangen (Art. I Ziff. 1 a.E.) 
Diese Bestimmung ist im wesentlichen gleichmaBig im Landesfiirsorgerecht enthalten. 
Hessen schreibt die Beteiligung mindestens einer Frau in dem Kollegium des Jugend
amtes vor (Art. 3 Abs.2). Baden schreibt vor, daB unter den Mitgliedern sich 
Frauen befinden sollen (§§ 3, 10). 

Die Zusammensetzung der Landesjugendamter ist, da reichsgesetzlich keine 
bindenden V orschriften gegeben sind, sehr verschieden geregelt, jedoch sind Ver
treter der freien W ohlfahrtspflege iiberall vorgesehen. 

c) Inhalt der Mitgliedschaft. Die reehtliche SteHung der Vertreter der 
freien W ohlfahrtspflege in den Organen der Fiirsorgetrager ist nirgends besonders 
geregelt. Sie sind stimmberechtigte vollverantwortliche Mitglieder der Ausschiisse 
und haben an der Erfiillung der fiirsorgerechtlichen Aufgaben der Trager mitzuwir
ken. Sie sind nicht als Interessen- oder Vereinsvertreter Mitglieder. Ihre Mitglied
schaft hat den Sinn, einmal die von ihnen durch ihre freie Tatigkeit erworbenen Er
fahrungen fiir die offentliche Fiirsorge zur Erfiillung der fiirsorgerechtlichen Aufgabe 
nutzbar zu machen, insbesondere bei der fiirsorgerechtlichen Vorsorge und bei den 

1 SUNDER, Freie WPfI. 1, S.58, 109. 2 Volkswohlf.1924, S.24. 
8 G. u. VBI. S.39. Vgl. auch NOl'l'EL, Freie WPfI. 1, S. 295. 
4 § 11 Abs.1 Sachs. Wohlf.Pfl.Ges. Die Wohlfahrtsamter sind gleichzeitig Jugendamter. 

§ 8 d. G. - V. WELCH:, Bd.2, S. 116. 
5 § 81 AV. - v. WELCK, Bd.2, S.48. 
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freiwilligen Aufgaben. AuBerdem soIl die PlanmiLBigkeit des Zusammenarbeitens 
durch ihre Mitgliedschaft gefordert werden. 

Einen gesetzlichen Anspruch auf Vertretung in den Organen der freien Wohl
fahrtspflege haben die Vertreter der Ffusorgetrager nicht. Unberiihrt bleibt die 
durch vertragliche Vereinbarung beschlossene Einraumung von Sitzen in Vorstanden, 
Beiraten usw. der freien Wohlfahrtspflege an Vertreter der FUrsorgetrager. 

2. Ubertragung. Die Fiirsorgetrager und ihre Organe konnen aber nun- ab
gesehen von der Mitgliedschaft der freien W ohlfahrtspflege in den Organen selbst -
einzelne Aufgaben an die freie Wohlfahrtspflege iibertragen. Dem Grundgedanken 
nach stimmen die §§ 5 Abs. 2 RFV. und 11 RJWG. iiberein. 

a) Die Ubertragung bezieht sich auf einzelne Aufgaben. Eine Gesamtiiber
tragung ist nicht zulassig. Aufgaben, fiir deren Abgabe Sondervorschriften bestehen, 
fallen nicht unter diese Bestimmung. Durch die Abgabe erwachsen der iibernehmen
den Stelle auch keine Anspriiche, die dem Fursorgeverband zustehen, z. B. Erstat
tungsanspriiche, die nur der Fiirsorgeverband selbst geltend machen kann. Auch 
wird die fiirsorgerechtliche Zustandigkeit durch die Ubertragung nicht beruhrt. 
Die Angelegenheiten, in denen Zwangsbefugnisse bestehen, konnen insoweit auch 
nicht iibertragen werden, z. B. die Wegnahme des Pflegekindes gemaB § 27 RJWG., 
der Antrag auf Unterbringung im Arbeitshaus (§ 20 RFV.). 

b) Das Einverstandnis der freien Wohlfahrtspflege ist Voraussetzung. Das ist 
zwar im § 11 RJWG. nicht ausdriicklich erwahnt, es besteht jedoch nirgends eine 
rechtliche Verpflichtung zur Ubernahme. 

c) Die Verantwortung verbleibt bei dem offentlichen Trager und seinen Organen. 
Danach ist die freie W ohlfahrtspflege an die Anweisung des offentlichen Tragers 
gebunden. 

Dariiber hinaus ist eine Reihe von Verschiedenheiten vorhanden. Nach § 5 RFV. 
kann sich das Land die Zustimmung vorbehalten und die Ubertragung nach An
horung des Verbandes und der Vertretung der freien Wohlfahrtspflege zuriick
nehmen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. So hat z. B. Hessen durch Art. 18 
Ziff.2 seiner AV. die Zustimmung des zustandigen Ministers sich ausdrucklich vor
behalten. Das Nahere zu § 11 RJWG. kann die Reichsregierung oder die oberste Lan
desbehorde bestimmen. Bestimmungen der Reichsregierung sind bisher nicht 
ergangen. 

Durch die Ubertragung entsteht ein besonderes offentlich-rechtliches Rechts
verhaltnis, das nach Auftragsgrundsatzen zu beurteilen istl. 

B. Die Aufgaben. 
I. Gesetzeslage. Fur die Durchfiihrung der Aufgaben ist nun, abgesehen von 

den unter A. erorterten Bestimmungen, der allgemeine Grundsatz aufgestellt, der 
im § 5 Abs.5 RFV. und im § 6 RJWG. niedergelegt ist, dessen Durchfiihrung zu 
den Aufgaben der fiirsorgerechtlichen Vorsorge gehort. 

1. Die Fiirsorgeorgane haben die Pflicht, mit der freien W ohlfahrtspflege zu
sammenzuaJ;'beiten. 

2. Diese Zusammenarbeit solI sich auf der Gruncllage des planvollen Ineinander
greifens, der zweckmaBigen Erganzung vollziehen. 

3. Dabei sollnach § 5 RFV. die Selbstandigkeit beider Stellen gewahrt werden, 
wahrend § 6 RJWG. sagt, daB die Selbstandigkeit und der satzungsmaBige Charakter 
der freien W ohlfahrtspflege zu wahren sind. 

4. Die Fiirsorgestellen sollen Bindeglieder zwischen der freien und der offentlichen 
W ohlfahrtspflege sein. 

5. Den Jugendamtern ist besonders die Unterstiitzung und Anregung der frei
willigen Tatigkeit als Aufgabe auferIegt. 

1 HEss, S.29; FrCHTL, S. 19; FRIEDEBERG-POLLIGKEIT, S. 68. 
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II. Grundsatze. Aus diesen gemeinsamen Grundsatzen ergibt sich, daB neben 
dem Grundsatz del' PlanmaBigkeit del' Gesamtarbeit del' Grundsatz del' Selbstandig
keit beider Trager gewahrt bleiben muB. 

1. Die PlanmaBigkeit bezieht sich sowohl auf die Verteilung der Aufgaben
gebiete als auch auf die Verteilung der Einzelfunktion innerhalb del' einzelnen Ffir
sorgeleistungen odeI' Vorsorgeaktionen. Auch auf die Ubertragung auf die freie 
Wohlfahrtspflege bezieht sich die geforderte PlanmaBigkeit. Der aufzustellende 
Plan kann nicht yom Ffirsorgeorgan diktiert werden. 

2. Die Wahrung der Selbstandigkeit bedeutet, daB bei aller Einigkeit im letzten 
Ziele - Hilfe fUr Hilfsbedfirftige - in bezug auf Ausgangspunkt, Begrfindung, 
Methode die Unterschiede zwischen offentlicher und freier Hilfstatigkeit nicht ver
wischt werden sollen. Gerade die Gesetz gewordene Uberzeugung des Staates, daB 
neben der durch Gesetz formulierten Hilfe die freie Hilfe unentbehrlich ist, macht 
die Wahrung del' Selbstandigkeit dieser freien Hilfe durch das offentliche Ffir
sorgeorgan zur Pflicht. Diese Pflicht ist auch zu beachten, wenn das Jugendamt 
gemaB § 6 RJWG. die freie Wohlfahrtspflege unterstfitzt, was auch materielle Unter
stfitzung bedeuten kann. 

III. Arbeitsgemeinschaften. Als gemeinschaftliche Aufgabe kann sich aus dem 
Sinn dieser Bestimmung ergeben, daB die PlanmaBigkeit der Zusammenarbeit durch 
frei gebildete Arbeitsgemeinschaften der offentlichen und freien Wohlfahrtspflege 
besonders gefordert wird. 

C. Die fiirsorgerechtlicbe Rangordnung. 
Die ffirsorgerechtliche Rangordnung kann zwar der freien Wohlfahrtspflege keine 

Verpflichtung auferlegen, sie kann aber den Ffirsorgeorganen bestimmte Anweisung 
geben, die sich sowohl auf die Vorsorge (I), wie auf die fUrsorgerechtliche Leistung (II) 
beziehen. 

I. Bei der Vorsorge. Ffir die Vorsorge sind durch § 5 Abs. 3 und § 4 RJWG. Vor
schrilten gegeben. 

1. Ffirsorgepflicht. Nach § 5 Abs. 3 sollen die Ffirsorgeverbande eigene Ein
richtungen nicht neu schaffen, soweit geeignete Einrichtungen der freien Wohl
fahrtspflege ausreichend vorhanden sind. Der Vorrang der freien Wohlfahrts
pflege ist hier grundsatzlich festgelegt. Was die Eignung der Eimichtungen an
langt, so muB sie sich darauf beziehen, daB die Eimichtungen zur Erffillung von 
Ffirsorgeaufgaben oder zur Mithilfe bei der Erffillung in Frage kommen. Solche 
Eimichtungen sollen die Ffirsorgeverbande fordern, wenn sie die EinzelfUrsorge ent
lasten und sparsam wirtschaften. Die Ffirsorgeverbande sollen unter diesen Vor
aussetzungen die Eimichtungen auch aus offentlichen Mitteln unterstfitzen, wenn 
die Sicherheit der zweckenstprechenden Verwendung gegeben ist. Besondere Forde
rung solI die soziale Ffirsorge allgemeinen Eimichtungen, die auch Kriegsbeschadig
ten und Kriegshinterbliebenen zugute kommen, angedeihen lassen (§ 32 RGr.). 

2. RJWG. Nach § 4 RJWG. ist es Aufgabe des Jugendamtes, die dort genannten 
Eimichtungen anzuregen und zu fOrdern. Die Schaffung eigener Eimichtungen solI 
erst dann in Frage kommen, wenn die Amegung und Forderung ohne Erfolg ge
blieben ist, wobei darauf zu achten ist, daB die Aufgaben des § 4 reichsffirsorge
rechtlich nicht zwingend sind (Art. 1 Nr. 4 der Notverordnung). Auch hier kommt 
der Gedanke zum Ausdruck, der im § 5 Abs.3 RFV. niedergelegt ist. 

II. Bei der Leistung. 1. Ffirsor gepflich t. Ffir die fUrsorgerechtliche Leistung 
ist nach § 8 RGr. ein Vorrang der freien Wohlfahrtspflege insofern eingeraumt, als 
sie den Begrilf des notwendigen Lebensbedarfes ffir die von ihr Unterstfitzten 
auch fiber den fUrsorgerechtlichen Rahmen hinaus erweitern kann. Diese Mog
lichkeit ist in die Form des AuBer-Ansatz-Bleibens gekleidet. Voraussetzungen 
hierffir sind: 
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a) daB die Zuwendung zur Erganzung gegeben ist, daB also nicht die Absicht 
besteht, durch die Zuwendung den Hilfsbediirftigen von der offentlichen Fiirsorge 
fernzuhalten. Der Fiirsorgeverband muB der hierzu abgegebenen Erklarung der 
freien W ohlfahrtspflege folgen; 

b) daB auf seiten der freien W ohlfahrtspflege keine rechtliche oder besondere 
sittliche Pflicht vorliegt; 

c) daB die Zuwendung innerhalb eines Spielraums bleibt, der die Mitleistung der 
offentlichen Fiirsorge noch gerechtfertigt erscheinen laBt. Danach kommt auch eine 
teilweise Anrechnung der Zuwendung in Frage. 

2. RJWG. a) Fiir den Pflegekinderschutz spielt die fiirsorgerechtliche Rang
ordnung in bezug auf die freie W ohlfahrtspflege keine Rolle. 

b) Bei der gesetzlichen Amtsvormundschaft kann ein tThergang an die Anstalts
und Vereinsvormundschaft erfolgen (§ 47 RJWG.), so daB freie Wohlfahrtspflege 
an Stelle der 6ffentlichen Jugendhilfe tritt. An dem Grundsatz, daB kraft Ge
setzes das J ugendamt bei unehelichen Kindern Vormund wird, wird hierdurch 
aber nichts geandert. 

c) Bei der Schutzaufsicht sind zunachst Jugendamt und freie Wohlfahrtspflege 
durch § 60 RJWG. gleichgestellt; immerhin ist das Jugendamt an erster Stelle ge
nannt und ohne Anh6rung des Jugendamtes kann die tThertragung auf die freie 
W ohlfahrtspflege nicht erfolgen. Dagegen ist der freien W ohlfahrtspflege indirekt 
ein Vorrang dadurch eingeraumt, daB die Schutzaufsicht aufzuheben ist, wenndie 
Erreichung ihres Zweckes anderweit sichergestellt ist (§ 59 RJWG.). Das Jugendamt 
ist dann alsHelferentlassen. Die Sicherstellung desZweckes kann die freie Wohlfahrts
pflege dadurch iibernehmen, daB sie z. B. mit Einwilligung der Eltern das gefahr
dete Kind auf ihre Kosten in eine Anstalt oder in eine Pflegestelle bringt. 

d) Das zuletzt Gesagte gilt entsprechend auch fiir die Fiirsorgeerziehung (§ 72 
Abs. 2 RJWG.) 1. 

1 FRmDEBERG-POLLIGKEIT, S.282; HESS, S.I64 oben. 
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• • Prof. Dr. Heinrioh 'ritze, Berlin 
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• • Prof. Dr. Heinrich Mitteis, Heidelberg 
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••• Prof. Dr. Ernst Rosenfeld, Miinster i. Westf . 

• Privatdozent Dr. H. Mannheim, Berlin 
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