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Teil I. 

Der Gebnrtenriickgang. 
Die Bevolkerungsbewegung Deutschlands in bezug auf 

das erste Lebensjahr liUlt sich leider nur seit 1900 mit genauen 
Zahlen verfolgen, da erst seit diesem Jahre eine offizielle 
statistische Sonderung der Sterbefalle nach Altersklassen ein
gefiihrt ist. Um einen Dberblick iiber die Sauglingssterblich
keit im letzten Vierteljahrhundert zu gewinnen, miissen die 
Zahlen des groBten Bundesstaates PreuBen herangezogen werden, 
die ich fiir das verflossene Vierteljahrhundert (1887-1911) in 
der umstehenden Tabelle zusammengestellt habel). 

Hiernach ergibt sich ein ziemlich regeimalliges Ansteigen 
der absoluten Geburtenanzahl bis zum Jahre 1901, dann treten 
starke Schwankungen bis zur Hochstzahl im Jahre 1906 ein, 
und von da erfolgt mit Ausnahme eines Aufschnellens 1908 
ein regeimalliges Sinken, das sich am deutlichsten mit einem 
Sturz im letzten Jahre 1911 zeigt. Ein aullerordentlich wechsel
voIles Bild zeigt der absolute Dberschull der Lebendgeborenen 
iiber die Gestorbenen, der 1906 seinen Gipfelpunkt mit nahezu 
600000 erreicht und in den folgenden 5 Jahren trotz einer 
Bevolkerungsvermehrung von rund 3/4 Millonen um rund 100000 
zuriickgegangen ist; 9/10 dieses Riickganges entfallen auf das 
Jahr 1911. 

Beit dem genannten Jahre 1906 ist der prozentuale DberschuJl 
der Lebendgeborenen iiber die Gestorbenen ganz regelmaBig ge
sunken, und zwar von 15,8 auf 12,2 p. M., wobei allerdings das 
Jahr 1911 mit einer Abnahme von 2,4 p. M. einen Ausnahmefall 
darstellen diirfte. Sehr auffallend ist das Sinken der Geburten
ziffer, die 1887 am hochsten war, und in den 19 Jahren bis 1906 
urn beinahe ebensoviel auf das Tausend der Einwohner sank als 
in den funf Jahren von da bis 1911. 

1) Die Zahlen sind mir dankenswerterweise durch Vermittlung des 
Herm Geheimrat Be h I a vom PreuBischen Statistischen Landesamt ge· 
geben worden. 

Behr·Pinnow, Geburtenrtickgang. 1 
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Die Sauglingssterblichkeit mit ihren sehr wesentlich durch 
heiBe Sommer bedingten Gipfeln schwankt naturgemaB sehr, sie 
erreichte 1900 den Satz von 212,5 auf das Tausend der Lebend· 
geborenen und fiel von 1905 an bis 1910 fast regelroaBig mit im 
ganzen 40,7 p. M., um infolge des heiBen Sommers 19U wieder 
um 33,0 p. M. zu steigen. 

Die Zahl der unehelichen Geburten sank von 1887 unter 
kleinen Wellenbewegungen bis zum Jahre 1903 von 8,8% auf 7,4% 
der ehelich Geborenen und ist seitdem regelroaBig gestiegen, und 
zwar bis auf 8,5%. Es darf angenommen werden, daB ohne die 
zweifellos stark gestiegenen praventiven MaBnahmen zur Ver
hiitung von Folgen des Geschlechtsverkehrs und ohne die un
bedingt erheblich vermehrte Zahl der kiinstlichen Aborte der 
Verhaltnissatz der unehelichen Geburten die Hochstziffer von 
1887 mindestens wieder erreicht haben wiirde. 

Neben den erfreulichen Tatsachen des Riickganges der all· 
gemeinen und der Sauglingssterblichkeit sind sehr unerfreuliche 
Beobachtungen zu machen, und zwar in bezug auf das Steigen 
der unehelichen Geburten, auf die Abnahme der Geburtenziffer 
und die allzusehr schwankenden Erfolge in der Bekampfung der 
Siiuglingssterblichkeit. Der letzte Punkt ist um so schwerer zu 
werten, als Vergleiche des in sozial-hygienischer Beziehung so 
hooh stehenden Deutschlands mit den anderen Kulturlandern 
gerade hier ungewohnlich stark zu seinen Ungunsten ausfallen. 

Der Bekiimpfung der Sauglingssterblichkeit hat man lange 
Zeit hindurch ein kontraselektorisches Wirken vorgeworfen. Es 
ist zwar sicher wahr: wenn die allzu krankliche Bliite vertrocknet, 
ehe sie zu einer kranken Frucht wird, die nutzlos dem Baume 
Kriifte entzieht, die sonst gesunden Ansatzen zugute kamen, so 
iet das gut. Je eher das Menschenkind stirbt, dem das Siegel 
eines friihzeitigen Endes nach stetem Hinkiimmern aufgedriickt 
ist, desto besser ist es; die nutzlos miihsam verlangerte Lebens
dauer steigert den Schmerz des Verlustes, bedingt wirtschaft .. 
liche Schadigungen und steht auch vielleicht einem Ersatz 
hindernd entgegen. Der Haushalt der Familien und damit der 
des Volkes wird nutzlos belastet. Erreichen aber gar diese allzu 
zarten Geschopfe das zeugungsfahige Alter und vermehren 
sich, dann tragen sie zur Verschlechterung des Volksdurch
schnittes bei. 
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Wenn die groBe Mehrzahl der Todesfalle im ersten Lebens
jahre wirklich nur salcha Grlinde hatte, wenn sie wirklich eine 
n.atiirliche Auslese darstellte, dann ware es im Interesse eines ge
sunden Volkes verkehrt, die Sauglingssterblichkeit einzudammen, 
mch dem Walten der Natur entgegenzustemmen. Es ist aber un· 
widerleglich nachgewiesen, daB ein sehr groBer Teil der zugrunde 
gehenden Sauglinge physisch lebensberechtigt ist, daB sich der 
riatiirlichen Auslese eine unnatiirliche zugesellt, die in der mangeln
den Abwehr derjenigen Gefahren beruht, die dem Saugling durch 
falsche Ernahrung und Pflege und schon vor der Geburt durch 
Schadigungen der Mutter drohen. 1m allgemeinen wird ange
nommen, dall etwa die Hiilfte alIer gestorbenen Siiuglinge, das 
sind in Deutschland rund 200000 jiihrlich, lebensberechtigt war. 
doch mag es zweifelhaft sein, ob der Anteil der natiirlichen Aus
lese wirklich so hoch ist, da es Lander gibt, in denen die Saug
lingssterblichkeit weniger als halb so hoch ist als in Deutschland 
und die absolute Rettung aller lebensberechtigten Siiuglinge ein 
nirgends vorkommendes Idealgebilde sein diirfte. Das Deutsche 
Reich steht iiberhaupt unter den anderen Nationen wenig gUnstig 
da. Legt man die Behlaschen Zahlen vom internationalen 
SauglingskongreB 191P) zugrunde, so wird die deutsche Sterbe
ziffer von 178 nur von RuBland mit 272, Osterreich mit 202. 
Ungarn mit 199 iibertroffen, wiihrend Italien (156), Spanien (173), 
Frallkreich (143), England (12), Niederland (125), Belgien (132),. 
Schweden (77), Danemark (108) und Norwegen (67) zum Teil 
ganz bedeutend besser standen. 

Einen sprechenden Beweis dafiir, daB niedrige Sauglingssterb
lichkeit keineswegs kontraselektorisch wirkt, daB vielmehr das 
Gegenteil der Fall ist, kann ich in folgender Tabelle bringen. 
Ich habe von Oldenberg2) die von ihm im Archivartikel 
gebrachten europaischen Zahlen tiber die Lebenserwartung 
des eben geborenen Knaben genommen und daneben die Pro
zente der Siiuglingssterblichkeit der betreffenden Lander ge
setzt. Soweit die Zeitperioden nicht ganz iibereinstimmend 
gebracht werden konnten, ist dies in entsprechenden Zahlen 
ausgedriickt. 

1) Festschrift Seite 4. 
2) Seite 465. 
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In eine letzte Rubrik habe ich einige Angaben uber den Still
wert anfgenommen, soweit VerliiBliches gesagt werden konnte. 
Man ersieht ans den Zahlen, daB bei wenig ausschlagenden Ziffern 
die Lebenserwartung um so hoher, je niedriger die Sauglings
sterblichkeit ist. Am anffallendsten ist dies bei den skandina
vischen Landern, die obenan stehen, nnd in denen der Stillwert 
unzweifelhaft sehr hoch ist. Angeblich solI auch in dem an nnter
ater Stufe stehenden RuBland del' Stillwert hoch sein. Das wiirde 
abel' selbst dann, wenn die Statistik einwandfrei ist, nichts be
denten, da bekanntermaBen dort eine sehr fruh beginnende Bei
futterung und manche andere Unsitte den Wert des Stillens zurn 
Teil illusorisch machen. 

Ein weiterer Beweis fur die gute Qualitat del' Bevolkerung 
mit niedriger Sauglingssterblichkeit ist die wenigstens sehr haufig 
bei ihr bestehende hohe MiIitartauglichkeit. Mit del' Unter
suchung diesel' Frage hat man sich besonders in Bayern befaBt. 
Nach v. Voglsl) Untersuchungen ist dort fast uberall bei geringer 
Sauglingssterblichkeit hohe oder wenigstens mittlere Tauglieh
keit vorhanden. Er zitiert auch Roese, naeh dem von den Heeres
pflichtigen die uber ein Jahr gestillt waren, 47,9%, von denen, 
die nicht gestillt waren, nul' 31,1 % tanglich waren. 

Sehr eingehend ist diese Frage von Alfred Groth nnd Martin 
Hahn behandelt. Die eingehenden Untersuchungen fur das 
rechtsrheinische Bayern fiihren zu dem Ergebnis2): "Einer niedri
geren Sauglingssterblichkeit und hohen Stillziffer entspricht im 
aUgemeinen auf clem Lande eine hohe Militartauglichkeit, wenn 
auch nicht immer eine niedrige Tauglichkeit mit einer hohen 
Sauglingssterblichkeit und niedrigen Stillziffer sich deckt." 

Es handelt sich abel' bei cliesem nationalokonomischen und 
rassehygienischen Problem keineswegs nul' um eine "Bekamp
fung del' Sauglingssterblichkeit" und man beginnt auch, diese 
Bezeichnung fallen zu lassen. Es gilt nicht nul', den gesunden 
Saugling am Leben zu erhalten, ibm das erste I,ebensjahr uber
da.uern zu lassen; es gilt, durch richtige Pflege und Ernahrung, 
ganz besonders im ersten Lebensjahre, unter Abwendung del' 
zahllosen diesem Alter drohenden Gefahren, unter rascher und 
geschickter Beseitigung del' eingetretenen Gefahr, die Kon-

1) Seite 25, 28. 
2) Seite 158. 
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stitution fur das spatere Leben zu festigen. Niemals spater wird 
daa Leben so bedroht sein, wie in dieser Zeit. Werden die Klippen 
dieses Jahres glucklich umschifft, dann ist das Schifflein den 
spiiteren Lebenssturmen ganz anders gewachsen. Auf diese Weise 
werden die Sauglinge also nicht nur am Leben erhalten, sondem 
es ist der richtige Schritt getan, sie davor zu bewahren, daB sie 
Minusvarianten werden. 

Hiergegen, gegen diese Sauglingsful'sorge, wird heutzutage 
wohl kaum mehr etwas eingewendet werden. Um so mehr ge
schieht dies aber in bezug auf diejenigen Siiuglinge, welche schwach
lieh und kriinklich erscheinen. Dabei weiB fast jeder beobachtende 
altere Mensch von anscheinend jiimmerlichen SiiugIingen und Kin
dem zu erziihlen, die zu geistig und korperlich vollwertigenMensehen 
emporgewachsen sind. Diese alltiigliche Beobachtung zeigt-und 
die Wissenschaft tritt ihr zur Seite -, daB das mangelhafte 
korperliche Verhalten im ersten Lebensjahre nur in verhiiltnis
maBig wenigen Fullen uns zu der Annahme beeinflussen darf, 
daB wir eine Minusvariante oder gar einen unterwertigen Men
schen vor uns haben. Wir konnen hier kein Urteil abgeben, weil 
wir kaum etwas uber die Erbmasse des Kindes sagen konnen. 
1st sie gut, dann ist aIle Hoffnung vorhanden, daB bei richtiger 
Unterstutzung der Konstitution letztere zu einer vollwertigen 
werden kann. 

Neben der Darwinsehen Lehre hat Malth us' grundsatzliehe 
Auffassung uber die Volksvermehrung unddie Grunde ihrer Ver
iinderung bis in die neueste Zeit die Lehre der Nationalokonomen 
beherrseht. Wenn aueh sein Pendelprinzip im allgemeinen ver
lassen ist, sagt doeh noeh Adolph Wagner (Agrar- und Industrie
staat, Jena 1902, 2. Aufl., S. 55f.), daB jede erhebliehe Verbesse
rung der Lebensverhiiltnisse sofort wieder der Volksvermehrung 
Vorschub leiste. 

Ware das der Fall, dann konnten wir an eine Mogliehkeit der 
Obervolkerung glauben. In physischer Beziehung ist theoretiseh 
ohne Zweifel die Mogliehkeit vorhanden, namentIich da noch 
niemals fur ein Yolk der Beweis erbraeht ist, daB eine allgemeine 
Abn"thme seiner Zeugungsfahigkeit eingetreten ware. Einer in 
keiner Beziehung eingeschrankten Proliferation in Verbindung 
mit ta.delloser allgemeiner Hygiene konnte keine Vermehrung 
·<ler Nahrungsmittel standhalten, sie wurde zu einem aUgemeinen 
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Kampfe um das kleinste Stuck Brot fUhren. Physische Einschriin~ 
kung der Fortpflanzungsmoglichkeit der einzelnen ist zwar bei 
unmiiBiger, in Vollerei ausartender tJber- oder ungewohnlichen 
Uiltererniihrung wohl moglich, wenigstens wenn man Analogien 
aus dem Tierreich anwenden darf, ebenso aueh eine Minderung 
der Besehaffenheit der mensehliehen Naehzueht aus dem gleichen 
Grunde. Aber es bedarf wohl keines Beweises, daB die Zahl del' 
etwa aus diesem Orunde ausseheidenden Proliferen so gering
fugig ist, daB ihre Einbeziehung in das mathematisehe Exempel 
niemals eine irgendwie ins Gewieht fallende Fehlerquelle abgeben 
konnte. Es sind aueh sonst noeh einige Ursachell vorhanden, die 
bei dem Einzelobjekt zur Sterilisierung oder zur Minderung del' 
Zeugungsfahigkeit fuhren. Diese sind am meisten in den GroB
stiidten vorhanden bzw. stammen sie aus ihnen. Neben einer 
irrationellen Korperbehandlung namentlieh bei der weibliehen 
Jugend, dem iibertriebenen Sport mit der besonderen Absicht. 
durch ihn -eine unnaturliche magere Korperbeschaffenheit zu 
erzielen, ist es ein Vierblatt, das der mensehlichen Vermehrung 
Hindernisse bereitet: Geschleehts- und Geisteskrankheit, Alkoholis
mus und Frauenleiden. Keine von diesen Gruppen ist aber von 
nennenswertem Belang auf die Menge, wohl aber teilweise auf die 
Beschaffenheit des Nachwuchses. Die Geschlechtskrankheiten 
durften eher ab- als zugenommen haben, soweit man das ohne eine 
einwandfreie Statistik sagen kann. Die Heeresstatistik ist diesel' 
Annahme gunstig. Es ist auch anzunehmen, daB die Ausrottungs
maBregeln nicht ohne Erfolg sind und der Arzt vom Kranken 
mehr und rechtzeitiger aufgesucht wird. Zu diesem Verhalten 
der Erkrankten hat wesentlich eine allgemeine AufkHi,rung und 
die Einrichtung del' offentlichen Krankenkassen beigetragen, in 
etwas auch wohl der muhsam Ergebnisse zeitigende Kampf gegen 
das Kurpfuschertum. DaB die Kl'ankenkassenstatistik hohere 
Zahlen von Behandlung solcher Krankheiten zeigt, diirfte wohl 
ihrer starkeren Inanspruchnahme fUr diese Krankheiten, nicht 
aber ihrer Haufigkeit zuzuschreiben sein. 

Die Erkrankungen des Nervensystems durften zugenommen 
haben, und der Kranke gilt im allgemeinen als heiratsscheu j an
dererseits zeichnen sich die Ehen Schwachsinniger durch groGan. 
Kinderreichtum aus. 

tJber die Folgen des Alkoholismus, del' iibrigens in Deutsch .. 
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land unzweifelhaft im Abnehmen ist, sind die Meinungen nieht 
ubereinstimmend. Eine sterilisirende Wirkung diirfte in del' 
groBen Mehrzahl del' FaIle erst in einem korperzerstorenden 
Stadium, also in del' Regel erst in spaterem, fiir die Zeugung 
weniger in Betracht kommenden Alter eintreten. Auch die Zu
nahme del' Frauenleiden ist nicht derartig, daB sie irgendeinen 
nennenswerten EinfluB auf die Geburtenhaufigkeit hervorrufen 
konnte. 

Um so schlimmer sind abel' die degenerierenden Folgen del' 
drei ersten Gruppen, die eine immer breiter werdende Erorterung 
del' freiwilligen odeI' gesetzlichen Sterilisation hervorrufen, die in 
einzelnen Staaten del' Nordamerikanisehen Union und in del' 
Sehweiz, teilweise aueh in Form del' Kastration, tatsaehlieh in 
Anwendung gekommen ist. Voraussetzung und Form der An
wendung unterliegen abel', bei del' Sterilisation aus moralisehen 
Grunden vielleieht noeh mehr als bei del' Kastration, recht er· 
heblichen Bedenken. 

DaB die der arztlichen Kunst moglich gewordene Erhaltung 
des Lebens maneher Minusvarianten von nennenswertem Ein
fluB auf die allgemeine Qualitat des Nachwuchses ist, wird fast 
durchweg bestritten. AlIe diese Grunde Mnnen den Ruekgang 
der deutschen Fruchtbarkeit nur in einem unbetrachtlichen Teile 
erklaren; fiir den gewaltigen Sturz del' Geburtenhaufigkeit mussen 
andere Griinde vorliegen. 

Malth us spricht von einem Fortpflanzungstrieb, den er aIs 
Ursache der Vermehrung des Menschengeschlechtes ansieht und 
nimmt an, daB dieser Trieb sich gleich bleibe. Diesen leugnet 
Brentano1 ) mit Ausnahme des Vorkommens bei Dynasten- und 
Adelsgeschlechtern ganzlich und spricht von einem Fehler der 
Mal th usschen Lehre in psychologischer Beziehung. Er behauptet, 
daB die enorme Mehrzahl del' Menschen nicht um eines abstrakten 
Zweckes willen, wie wegen del' Erhaltung der Gattung, Kinder 
erzeuge, sondeI'll daB es zwei hochst konkrete Bediirfnisse seien, 
die zur Bevolkerungszunahme fiihren: GeschlechtsbedUrfnis und 
Kinderliebe. 

Bei seiner Beweisfiihrung in bezug auf den Geschlechtstrieb 
macht Brentano sich einen Irrtum zu eigen, wenn er nach 

1) Seite 579. 
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Darwin annimmt1), daB die Lockung in del' Tierwelt stets vom 
Mannchen ausgehe, wahrend das Weibchen sich sprode verhalte. 
Das ist abel' einfach nicht richtig, die Lockung in del' Tierwelt 
geht unter allen Umstanden vom weiblichen Tiere aus und ent
steht durch dessen Brunstigwerden. Zu anderen als den Brunst
zeiten leben beide Geschlechter zusammen, ohne daB das Mann, 
{lhen Begattungsversuche macht. Am deutlichsten zeigt sich die 
Richtigkeit diesel' Theorie dadurch, daB das polygame Tier
mannchen seh1' wohl zwischen den brunstigen und den nicht 
brunstigen Weibchen seiner Gefolgschaft zu unterscheiden weiB 
und trotz aller geschlechtlichen Erregtheit sich letzteren niemals 
nahert. Sobald kein Weibchen mehr brunstig ist, hat die soge. 
nannte Brunstzeit· ih1' Ende. 

Sobald die Brunst bei dem Weibchen einsetzt, beginnt aller
dings ein Werben, dem sich zunachst ein Sprodesein entgegen
setzt. Dies ist abel' nul' ein Halbstadium bis zum Eintritt del' 
vollen Brunst, das bei ganz jungen Tieren langer dauert. 1st das 
Weibchen abel' voll in del' geschlechtlichen Bereitschaft, dann 
ergibt es sich dem gerade auftretenden Bewerber mit absoluter 
Wahllosigkeit, beispielsweise die Ricke dem kummerlichsten 
SpieBbock ebensogut wie dem stattlichsten Kapitalbock. Schones 
Aussehen und Schmuck des Mannchens hat mit seinen Erfolgen 
nicht das geringste zu tun. Eine Wahl findet niemals statt,nul' 
daB das Weibchen innerhalb del' betreffenden Tierart die ihr 
naher stehende Abart bevorzugt. z. B. die Terrierhundin den 
Terrier gegeniiber dem Spitz oder Teckel. Ein Abweisen des 
nachsten Bewerbers findet nie durch das Weibchen, sondern nUl' 
durch einen anderen Bewerber stat.t, wenn del' Rivale starker 
odeI' gewandter ist und deshalb den anderen vertreiben kann. 

Wie das Tiermannchen nul' dann auf Befriedigung seines Ge
schlechtstriebes ausgeht, wenn es durch den entsprechenden 
physiologischen Zustand eines Weibchens gereizt wird, so hat 
beim Menschengeschlecht unzweifelhaft Eva den Apfel gereicht. 
Unter dem EinfluB von Kultur und Gesittung hat sich hier aller
dings eine wesentliche Veranderung vollzogen, wir finden abel' 
bei den am niedrigsten stehenden Volkern noch heute Erschei
nungen, die auf den fruheren Zustand kIa1' hinweisen. So sucht 

1) Seite 580. 
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der Neger die Negerin mit Vorliebe zur Zeit der menschlichen 
Brunst, der Menses, auf. 

Ehemals herrschte der regellose Geschlechtstrieb, dessen Be
fruehtungserfolg fiir den Menschen ein sekundares Moment war. 
In ersteren kam durch die Gesittung Ordnung hinein, nament· 
Heh durch die Einehe, die Familie. Mit dem Gesehlechtstriebe 
hangt aber del' Fortpflanzungstrieb zusammen, und zwar naeh 
der Entwicklung des Menschengeschlechtes zunachst in unbe· 
wuBter, dann immer mehr in bewuBter Form. Ein unbewuBter 
Fortpflanzungstrieb laBt sich bekanntlich auch im Tierreich bei 
einzeinen Arten beobaehten, wenn zahimindernde Einfliisse auf 
sie eindringen. Mit der Begriindung der Familie, mit dem BewuBt
sein, eigene Kinder zu haben, wuchs das Interesse an ihnen, den 
bestimmungsmaBigen Erhaltern der Eltern. Je mehr der Erwerb 
von Eigenem m6glich wurde, desto besser konnte er mit Hille 
der Kinder gemehrt werden: die heranwachsenden Kinder wur
den Erwerbs- und Machtquelle. Kinder haben wollen, heiBt abel' 
schon, sieh fortpflanzen wollen, auch wenn die Eltern noch nieht 
fiber eine Generation hinausdenken. Das liegt schon darin, daG 
die Ansammlung von Verm6gen iiber eine Generation hinaus
geht odeI' \\'enigstens hinau,,;gehen kann. Der Wille, die Art fort
zusetzen, ist mit dem Willen nach Kindern bereits deutlicher ge
worden, wenn er auch noch nieht voU aus dem UnterbewuBtsein 
herausgetreten ist, wie das zuerst bei Herrscher- und Adeisge
schiechtern geschah. Wenigstens von hoheren Schichten der 
Kulturvolker kann man sagen, daB, weI' Kinder erzeugt, dies 
doch nicht nur tut, um sieh an ihrem Dasein zu erfreuen, sondern 
PflichtbewuBtsein und Arbeit zielen darauf hin, ftir die Zukunft 
der Kinder zu sorgen. Darin sieht man mit Recht den, wenn aueh 
nieht immer im vollen BewuBtsein sich offenbarenden Wunsch, 
die eigene Art zu erhalten, und er dokumentiert sieh hiiufig ge
nug in dem Bestreben der Eltern, sich in ihren Kindern wieder
zuspiegeln, sie in ihrem eigenen Denken, Fiihien und Handeln, 
kurz in ihrer ganzen Art zu erziehen. DaB dieser Wille sich manch
mal sogar in iibertriebener und zwangsmiiBiger Form zeigt, z.:B. 
in der Berufswahl fur die Kinder, ist offensichtlich (Theologen-, 
Gelehrten- usw. Familien). Dnd nicht nur der Wille der Art
fortsetzung, sondern aueh derjenige der Artverbesserung liegt 
unzweifelhaft im kultivierten Menschen. Nieht nurKindesliebe 
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ist bei ihnen vorhanden, sondel'll auch der Kinderstolz, und diesel'" 
ist in den unteren Schichten der Bevolkerung nicht minder vot
handen als in den oberen. Es sind seht viele und meist nicht die 
schlechtesten EItel'll, die wiinschen, daB ihre Kinder meht wer
den - nicht nur mehr haben - sollen als sie seIber, und die des 
erreichten Zieles wahrhaft froh sind. 

Der Fortpflanzungstrieb besteht und er ist nicht nur im 8inn& 
der Vermehtung, sondern auch im Sinne der Veredelung vor
handen. 

Am starksten aber erhob den Fortpflanzungstrieb aus dem 
UnterbewuBtsein der Malthusianismus. Dieser hat der Mensch
heit einen starken Anstoll zum Nachdenken liber die Folgen des 
Geschlechtsverkehrs gegeben. Es sei dabei bemerkt, daB zwar 
langst vor Malthus und seiner Zeit andere, namentlich Reli
gionsstifter, Ansichten liber die Fortpflanzung gefallt und aufge
stellt hatten. Aber in einer solchen, die Gesamtheit packenden 
Art war es doch nicht vor ihm geschehen. Wenn aber die Mensch
heit in einem erheblichen Umfange liber die Fortpflanzung und 
ihre Bedeutung nachdenkt und bei ihr die Fortpflanzung doch 
fortschreitet, dann ist der Fortpflanzungstrieb klar aus dem 
UnterbewuBtsein an den Tag getreten. 

Der Geschlechtstrieb und der von Anfang an in ihm vorhandene 
Fortpflanzungstrieb sind die Grlinde der Bevolkerungszunahme, 
und zwar untrennbare. DaB die Kinderliebe mitspricht, bezw. 
mitsprechen kann, bei sexuell kalten Naturen vielleicht in 
nicht geringem MaBe, ist wohl richtig. Doeh halte ich es flir 
unmoglich, sie ganz vom sexuellen Moment zu trennen, sie als 
selbstandige Ursache hinzustellen, namentlich da ich in ihr 
den mehr oder minder bewullten Fortpflanzungstrieb sehe. 
Die Bren tanosche Einteilung ware librigens flir die grollten 
monogamen Kulturvolker, flir diejenigen europaischer Abstam
mung und christlicher Religion im wesentlichen gleichbedeutend 
mit der Erzeugung ehelicher und unehelicherKinder. Die bloBe 
Befriedigung des Geschlechtsbediirfnisses hat allerdings eine 
Volksvermehrung im Gefolge, zwar eine nicht unbetrachtliche, 
aber doch eine fast ausschlieBlich ungewollte, selbst in sogenannten 
wilden Ehen. Der Wunsch nach Kindel'll fiihtt aber nach unseren 
Auffassungen zur Ehe, das kann ganz allgemein gesagt werden, 
trotz der erwahnten wilden Ehe und dem hysterisch perversen 
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"Schrei nach dem Kinde" entgleister Frauenrechtlerinnen fUr 
alleinstehende Angehorige des weiblichen Geschlechts, den del' 
gesunde Sinn verniinftiger Volker lachelnd ablehnt. 

Wie bereits angefuhrt worden ist, kann von einer Abnahme 
der menschlichen Zeugungsfahigkeit nicht die Rede sein. Trotz
dem zeigt sich bei fast allen Kulturnationen ein mehr oder minder 
erheblicher Ruckgang der Geburtenzahl, del' in Frankreich im 
Jahre 1911 schon so bedeutend geworden ist, daB trotz starker 
Einwanderung die Bevolkerungszahl um mehr als 30000 Kopfe 
zuruckging. 

Bei unseren von der Einehe beherrschten sozialen Zustanden 
konnte auf die Bevolkerungsvermehrung naturgemaB die Hei
ratsmogIichkeit von groBem EinfluB sein. Von einer Erschwerung 
des Heiratens kann in dem weitaus groBeren Teile der Bevolke
rung aber nicht mehr gesprochen werden. Wohl hat es Zeiten ge
geben, in denen dies der Fall war, als namentlich die Bevolkerungs
dichtigkeit aufdem Lande in Verbindung mit hoher Fruchtbar
keit und dem Mangel genii.gender Wohn- und Erwerbsmoglich
keiten der Ehegrundung hinderlich wurde. Die Folge war die 
Auswanderung in andere Lander, die bei dem Emporbluhen del' 
,deutschen Industrie durch die Abwanderung yom Lande in die 
Stadt groBtenteils abgelost wurde. Diese Verschiebung hat fur 
<las Land eine ungesunde Bevolkerungsabnahme gebracht und 
<ler dadurch entstandene Mangel an Arbeitskraften hat zu einer 
Steigerung der Lohnverhaltnisse und Verbesserung der sonstigen 
Lebensbedingungen auf dem Lande gefi'thrt, so daB von einer 
Heiratserschwerung dort nicht mehr die Rede sein kann. Die 
Industriealisierung hat also als Ventil gewirkt, wenngleich aIs 
eins mit zu groBer Offnung, denn es hat nicht nur ausgeglichen, 
indem es volle Heiratsmoglichkeit auf dem Lande wiederherstellte, 
sondern es hat uber das MaB hinaus vom Lande abgezogen, und 
ZW(:l,r nicht nur an Zahl, sondern auch an Beschaffenheit. Jede 
Aus- oder Abwanderung zeigt bekanntlich, daB im wesentlichen 
Menschen im heirats- bzw. zeugungsfahigen Alter abziehen. Es 
darf unter keinen Umstanden behauptet werden, wie es gern ge
schieht, daB die Industrialisierung allein die Moglichkeit sowohl 
f·riihzeitiger als materiell gesicherter Heirat gebe. 

Dagegen sind die Heiratsvorbedingungen der oberen Klassen 
:fraglos schlechter geworden. Die erhohte Kultur erfordert fur 



14 

13erufsausbildung und -vorbereitung mehr Aufwa·nd an Zeit und 
Geld als sonst. Die Heiratsmoglichkeit ist oft in einem Alter ge
geben, in dem eine gewisse Gewohnung an das Junggesellentum 
eingetreten ist, und die Art del' wirtschaftlichen Entwicklung be
freit den die Ehemoglichkeit uberlegenden Junggesellen von vielen 
Unbehaglichkeiten, deren Vermeidung sonst fur den Heirats
entschluB nicht ohne Bedeutung sein konnte. Hinzu tritt in vielen 
Fallen die Besorgnis VOl' geringerer Lebenshaltung und manches 
andere. Auch die Frauenemanzipation wirkt heiratsmindernd. 
Diesem Faktor darf man allerdings keine so groBe Bedeutung zu
weisen, wie dies unter dem Eindruck del' jungen Bewegung ge
schieht, abel' er ist auch keineswegs zu unterschatzen. GewiB ist 
eS richtig, daB die selbstandige Stellung del' Frau sie wahlerisch 
macht, zumal wenn die Entlohnung ihres Berufes sie keine Ehe
versorgung erheischen liWt, und daB ebendiese Frau dem Manne 
weniger begehrenswert erscheint, weil er in ihr die Konkurrentin, 
unter Umstanden auch die ihm in unbequemer Weise geistig Fort
geschrittene sieht, die nach SchluB del' ermudenden Tagesarbeit 
noch geistige Anforderungen an ihn stellt, und weil in manchem 
Frauenberuf ein gut Stuck del' weiblichen Anmut verloren geht 
und manche Art moderner Lebensfuhrung die "secheresse de 
coeur" befurchten laBt. Die Ehe zweier, bisher selbstandig Ver
dienender bedeutet auch trotz des billigeren Wirtschaftens zu 
zweit einen gewissen Verzicht in del' Lebenshaltung. Auf del' an
deren Seite durfte abel' doch die ewige Anziehungskraft del' Ge
schlechter im wesentlichen siegreich bleiben. Zu beachten bleibt 
allerdings die Neigung namentlich von Industriearbeitern in eini
gen Zentren, in denen del' Mann, wenn er das begehrte Madchen 
nicht ohne Ehe erreichen kann, systematischen Praventivver
kehr ausubt und die Frau zur Fabrikarbeit veranlaBt. Derdadurch 
erzielte gute Verdienst wird vergeudet, und wenn trotz aIler Vor
sicht Nachwuchs in Aussicht steht, zu dessen Beseitigung abel' 
nicht geschritten wird, dann gehort die Frau bald zu den zahl
losen Eheverlassenen del' GroBstadt, die nach del' Geburt des 
Kindes dann in del' Regel viel ungunstiger dasteht als die unehelich 
Gebarende, fur die die Versorgungsgelegenheiten sich msch meh· 
reno In Berlin lpussen bereits monatlich mehrere 1000 Frauen und 
Kinder unterstutzt werden, deren Mann bzw. Vater sie verlassen 
hat. Nach den amtlichen Berichten del' Stadt Berlin ergibt sich, 
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daB dort unter den aus Armenmitteln untel'stutzten Kindem 1910 
sich 131/ 2% befanden, deren Mutter eheverlassen war. 

Zeugungsunfahigkeit und Mangel an Ehemoglichkeit sind also 
nicht schuld an dem auffalligen Ruckgang der Geburtenziffer. 
Der nicht bedeutende Ruckgang derEheziffer, die ubrigens 1911 
wieder gestiegen ist, ist urn so weniger von Belang, als auf die
Neuverheirateten nur knapp ein Viertel der Geburten im Jahre 
kommt. Besonders hohe oder geringe, auf physiologischer Ur
sache beruhende Fruchtbarkeit einer bestimmten Rasse laBt sich 
keineswegs nachweisen. 

Wenn man versucht, die wesentlichen Ursachen des heu
tigen Geburtenruckganges zu. erforschen, stoBt man zunachst 
auf eine Erscheinung, die die Bevolkerungsbewegung in diesem 
Punkte von friiheren Zeiten scharf unterscheidet. Ehemals, 
ubrigens auch noch nach Malthus' Ansicht hoben wirt
schaftlich gunstige Zeiten die Geburtenziffer, und diese sank 
in schlechten Zeiten. Heute finden wir aber so gut wie nirgends 
mehr, ganz gleich, ob die Zeiten gut oder schlecht sind, ein Steigen 
der Geburtenziffer - in Europa bilden nur Balkangegenden. und 
Portugal eine Ausnahme -, sondem die Kurve dieser Zahl geht 
ganz regelmaBig nach unten. In der Bewertung del' Heiratsziffem. 
mogen sie in Ursachen und Folgen noch so verschieden angesehen 
werden, stimmen die fiihrenden Nationalokonomen in einem 
Punkte jedenfalls uberein: ffir die Herabsetzung del' Geburten
ziffer sind ihre Veranderungen von recht untergeordneter Bedeu
tung. Grundlegend ffir letztere ist unzweifelhaft der Ruckgang del' 
ehelichen Fruchtbarkeit. 

Brentano1) erklart diesen Ruckgang in der Hauptsache mit 
der Neigung zur Einschrankung del' Nachkommenschaft, die mit 
dem W ohlstande der Eheleute wachst, unter Anwendung des 
Gossenschen Gesetzes auch auf die Befriedigung des Geschlechts
triebes zugunsten der Befriedigung anderer Bedurfnisse. Wenn 
man den Kausalnexus zwischen steigendem Wohlstand und Be
schrankung der Kinderzahl annimmt, muBte logischerweise del' 
abnehmende Wohlstand zur Kindervermehrung fuhren. Das ist 
aber nicht der Fall. Die erwahnte Kurve zeigt in den Zeiten wirt
schaftlicher Depression auch nicht das geringste Anwachsen, sie 

1) Seite 606. 
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fiillt mit absoluter RegelmaBigkeit ohne Rucksicht auf allge
meine wirtschaftliche Auf- und Abwiirtsbewegung. 

Die zunehmende Geburtenbeschrankung in der Ehe versucht 
man mit Vorliebe durch die sogenannte Wohlstandstheorie zu 
erklaren. Kultur und W ohlstand bieten neue Genusse und neue 
Moglichkeiten, sie zu befriedigen. Die Sucht nach dieser Be
friedigung steigt mit dem Steigen des W ohlstandes, und um letzte
Ten zu ermoglichen, den Haushalt auskommlich zu halten, mussen 
andere Ausgabeposten gespart werden, und das sind denn die 
Kosten fUr Aufzucht der oder vieler Kinder; So im wesentlichen 
Brentano und seine Schule uber die Einschrankung des von ihm 
geleugneten Fortpflanzungstriebes. 

Aus den AuBerungen Brentanos und seiner Anhanger geht 
in Verbindung mit der unwidersprochenen Wortbildung "Wohl
-standstheorie" hervor, daB der Schwerpunkt der Erklarung im 
Wohlstands-, nicht so sehr im Kulturbegriff liegt. Mit WoIP) 
muB man auch entschieden der Ansicht sein, daB fiIr ein kultu
relies Aufsteigen ein maBiger Wohlstand vollkommen genugt. 
Kulturelle Durchbildung und Forderung beanspruchen nicht ent
fernt die Mittel eines allgemein genuBreichen Lebens, das in bezug 
auf Kultur ohne Bedeutung ist und sich nur unter der notdUrftigen 
FirniB einer Art ZiviIisation volizieht. Das kann aber nicht ge
leugnet werden, daB eine betrachtliche Anzahl von Menschen we
niger Kinder zeugt, urn besser auBeren Genussen leben zu konnen. 

W 01£, ein Gegner der W ohlstandstheorie, stellt die "Theorie 
der Abhangigkeit der Kinderzahl von geordneter Raushaltsfiih
rung auch bei sehr geringen Mitteln'(2) auf. Zur Bekampfung der 
ersteren weist er u. a. auf das Faktum hin, daB der hochste durch
schnittliche Sparkassenbuchbestand im Bezirk Munster, der nie
drigste in Berlin zu finden ist. Ware die Sparkasse die einzige 
oder ganz vorwiegende Art der Gelderbelegung, dann konnte 
kaum ein starkerer Beweis gedacht werden. Diese Form wird, 
wie anzunehmen ist, in einem vielfach landlichen Bezirk wie 
Munster, sicher bevorzugt werden, in Berlin aber, wo eine Unzahl 
von groBen und kleinen Bankinstituten mit unendlich vielen Fili
alen und Depositenkassen, zahlreiohe "AnreiBer"-Bankiers und 
eine Unmasse von Kredit- und Sparvereinen, fast alie mit inten" 

1) Seite 33. 
') Seite 43. 
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siver Tendenz del' Bearbeitung des Publikums existieren, darf 
gerade auf dieses Moment kein zu groBes Gewicht gelegt werden. 
Bemerkbar bleibt es abel' trotzdem, und zwarzuungunstender W ohl
standstheorie. 

Wolf weist des weiteren auf die geringe Kinderzahl in den 
Ehen del' Lehrer und Beamten 1) und einiger anderen Bevolkerungs
gruppen im In- und Auslande hin und behauptet mit Recht, daB 
del' W ohlstand bier kein Grund fur die geringe Kinderzahl seL Er 
erkennt hier vielmehr einen Ordnungssinn, del' "eine verhaltnis
maBig geordnete Haushaltfuhrung durch elementare Schulung 
nach sich zieht und den Wunsch hat, die geringen Mittel nicht an 
eine Vielheit von Kindern zu verschwenden". Also Sankt Bureau
kratius auch schon als Regulator del' Kindererzeugung. DaB auch 
diesel' Grund an del' Geburtenbeschrankung wesentlichen Antell 
hat, kann als sichel' angenommen werden. 

Kinder konnten fruher verhaltnismaBig bald als eine Erwerbs
quelle angesehen werden. Schon in del' Schulzeit wurde verdient. 
Dieses Verdienen artete abel' teilweise in eine Ausnutzung aus, so 
daB die gewerbliche Gesetzgebung einen ziemlich energischen 
Strich durch den Kinderverdienst machte, del' fur Kinder im we
sentlichen· nul' noch in del' Landwirtschaft, besonders ungelohnt 
im elterlichen Kleinbetriebe infolge seiner gesunden und krafte
erzeugenden Art bleiben konnte. Del' Verdienst beginnt also in 
nennenswertem Umfange, namentlich in del' Stadt, erst nach 
SchulschluB. Ehemals fiihrten die unverheirateten Kinder, we
nigstens diejenigen, die bei den EItern wohnen blieben, einen 
wesentlichen Betrag ihres Verdienstes an die EItern ab und 
erleichterten ihnen so den Lebensabend. Ich habe Beweise an 
del' Hand gehabt, daB EIternpaare mit zwei heranwachsenden 
Sohnen 4000-5000 M. undmehr durch Handarbeit verdienten, dazu 
kamen noch Verbilligung del' Miete durch industrielle Arbeiterwoh. 
nungen undVerdienst ausKleinhandlungen odeI' Flaschenbierhandel. 
In del' groBen Mehrzahl del' Falle tragen abel' jetzt auch diejenigen 
selbstverdienenden Kinder, die noch keinen Haushalt haben, zu 
den Lebensbcdiirfnissen del' Eltern nicht mehr bei, und das schon 
lange gepragte Wort: "Eine Mutter kann eher 10 Kinder erhalten, 
als 10 Kinder eine Mutter", hat erst jetztseine wahre Bedeutung 

1) Seite 41ff. 

Behr·Pinnow, GeburtenrUckgang. 2 
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erlangt. Die Armenverwaltungen werden bestatigen konnen, daB 
die gutverdienenden Kinder, sobald sie selbst auch nur wenige 
Kinder haben, stets "soviel mit sich selbst zu tun haben", daB 
sie der Mutter oder dem Vater nichts abgeben konnen, unddaB 
die Anrufung der Spruchbehorden demgegenuber meistens ver
sagt. Als zuerst Alters- und Invalidenrenten zur Auszahlung 
kamen, hatte dies eine erfreuliche Wirkung. Es war deutlich zu 
merken, daB die Kinder die rentenempfangenden Eltern gern zu 
sich nahmen. Wenn nicht aIle Anzeichen trugen, scheint aber 
diese Neigung wieder abgenommen zu haben. 

Es ist anzunehmen, daB auch das veranderte Verhalten der 
Kinder zu den Eltern, der Mangel an Elternliebe, in seiner Um
kehrung den Wunsch zum Kinde abnehmen laBt. 

Aber rechnen mussen sowohl der Brentanosche Wohlstands
und GenuBmensch als der W olfsche Ordnungsmensch. Sie mus
sen ihren Etat schlieBlich balancieren. Sie machen ihn nur an
ders und aus anderen Gesichtspunkten auf. GewiB ist es notig zu 
rechnen und mit dem Einkommen auszukommen. Der Erwerbs
sinn des deutschen Volkes ist gewiB ein hoher. Er istnicht nur 
stark, sondern auch dauernd. Der Deutsche arbeitet nicht, um 
in einem bestimmten Zeitpunkte eine ihm genugend scheinende 
Rente zu erringen, sondern urn Vermogen zu erwerben, soweit 
das bei der Art seiner Tatigkeit moglich ist, und, dies seinen Kin
dern zu hinterlassen. Er unterscheidet sich dadurch ganz we
sentlich vom franzosischen "Rentenmacher", bei dem zwei der 
von Wolf benannten Motive, der Ordnungssinn und das Ver
nunftargument, zusammentreffen. 

DaB ubrigens ebensogllt Wohlstand auch erst die Folge von 
Kinderarmut, ev. ungewolIter, sein kann, d. h. ihr erst folgt, 
statt vorauszugehen, bemerkt Oldenberg. Aber damit wird 
der W ohlstand als Triebmittel fUr geringe Kinderzahl nicht vollig 
ausgeschaltet, denn die Beschrankung kann auch von vornherein 
aus diesem Grunde erfolgen, urn besser zu dem erhofften W ohlstande 
zu gelangen. Zunachst ist es erforderlich, die Zusammensetzung 
der Bevolkerung im Vergleich zur Geburtenzahl zu betrachten. 

Nach einer von Oldenberg1) zitierten preuBischen Statistik 
ist die Fruchtbarkeitsziffer bis zum 45. Jahre in den Stadten und 

1) Seite 347. 
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aufdem Lande mit 160,64 bzw. 182,93 im Zeitraum 1876/80 auf 
129,12 bzw. 178,72 im Zeitraum 1901/05 zuruckgegangen. Die 
stadtische Ziffer hat also um 31,52, und zwar regelmaBig, die 
landliche nur um 4,21 p. M., diese in kleinen Wellenbewegungen 
abgenommen. 

Fur letztere vermutet Olden berg1) als GrundVerschiebun
gen im Alteraufbau; ich pflichte dem bei, mochte aber darauf 
hinweisen, daB es sehr schwer ist, Stadt und Land bzw. Orte 
mit industrieller und agrarischer Tatigkeit zu scheiden. Allein 
die haufigen Umgemeindungen staren nicht wenig die Berech
nungen. 

Vergleiche mit diesen und ahnlichen Zahlen sind aber etwas 
unzulanglich. Es bedarf in bezug auf den Altersaufbau einer Kor
rektur del' Zahlen, die, wie an Beispielen ersichtlich, zuungunste 
del' stadtischen Fruchtbarkeit ausfiillt, und des weiteren einer 
demographischen Sonderung der sogenannten landlichen Be
zirke, ohne die ein wahres Bild uberhaupt nicht zu gewinnen ist. 
Hierbei wiirde es abel' nicht genugen, die Landorte in solche mit 
und ohne industrielle Bevolkerung zu trennen, sondern es mii13ten 
etwa 4 Gruppen gebildet werden: 1. landliche Orte ohne In
dustriearbeiter, 2. landliche Orte ohne lndustrie aber mit (lort 
ansiissigen lndustriearbeitern, 3. gemischte Landorte, 4. uber
wiegend oder ganz industrialisierte Landorte. Mit einer solchenAuf
stellung und den tatsachlichen Geburtenzahlen in diesen Orten, 
dazu mit dem Vergleich der Mittel- und GroBstadte lieBe sich ein 
sicheres Bild von der land lichen und stadtischen Geburtenhaufigkeit 
sowie von dem EinfluB der Industrie gewinnen.. Die kleinen, 
wenigstens die sehr kleinen Stadte sind vielfach sehr schwer zu 
bewerten und konnten vielleicht deswegen ohne Betracht bleiben. 
1m deutschen Norden und Osten ist der iiberwiegende Teil ihrer 
Bewohner oft zu den Landleuten zu rechnen. Vielleicht ist es 
moglich, einmal zu einer demographischen Volkszahlung zu 
kommen. 

Die sogenannte Fruchtbarkeitsziffer hat viel unkorrigierbare 
Fehler im Ge£olge, sie spricht in falscher Weise zugunsten der 
WohlstandstheoI'ie, da, z. B. mag man nun nach Stadtteilen odeI' 
WohnungsgroBen gehen, bei beiden ein vollig schiefes Bild durch 
die in solchen Gegenden und Wohnungen lebenden, in die Frucht-

1) Seite 348. 
2· 
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barkeitsziffer eingeschlossenen ledigen weibIichen Personen ent
steht, die, meist mit Haus- und Wirtschaftsdiensten, Unterricht 
und Erziehlillg beschaftigt, die gebarenden Frauen oft urn ein 
Mehrfaches ubertreffen. Es ware hier erwiinscht, tatsachliche 
Ziffern in solchem Umfange aufzunehmen, daB mit ihrer Hille 
von einer ernstlichen Korrektur gesprochen werden kann. Die 
Berechnung solcher Korrekturzahlen erscheint aber bei der heu
tigen Entwicklung auBerst schwierig, auch wenn man nicht ge
rade die wohlhabendsten Haushalte von Berlin W oder Grunewald 
mit denen einer Stadt von 25 000 Einwohnern vergleicht. 

1st fiir Deutschland die bedeutend hOhere Fruchtbarkeit des 
Landes gegenuber der Stadt schon allgemein erwiesen, so wiir
den die vorgeschlagenen Ermittelungen dies wohl nicht nur be
deutend klarer darlegen, sondern vermutlich auch feststellen, 
daB in den wirklich rein landlichen Bezirken mindestens keine .Ab
nahme der Fruchtbarkeit eingetreten ist. Fur einzelne landliche 
Gegenden, z. B. in den Regierungsbezirken WestpreuBen, Posen 
und Westphalen, ist auch so schon ein Steigen der Geburten
zahl noch in der Neuzeit nachgewiesen1). Diese Frage geht ja 
allerdings nicht nur Deutschland, sondern fast alle Kulturvolker 
an. Bren tan02) hat versucht, den Beweis des Gegenteiligen fur 
Frankreich, England und .Australien zu fUhren, ist aber von 01 de n
berg3) und W olf4), der ersteren bestatigt und erganzt, widerlegt. 

Es bleibt nichts anderes ubrig, als den Riickgang der Geburten
zahl in der Weltanschauung, oder besser gesagt, da man von einer 
solchen nicht fiir aile Kreise sprechen kann, in der Lebensauffas
sung des einzelnen zusuchen. Die verschiedenen, fur die Ent
stehung maBgebenden Einflusse konnen nur geschatzt werden, 
denn der Beweis fur ihr Vorhandensein wiirde demographische 
Ermittlungen voraussetzen, die nur mit Hille eines ungewohn
lich groBen .Apparates moglich waren. 

Von Brentan05), Mombert6), Olden berg7), BorntragerS) 

1) Berntrager Seite II. 
2) Seite 590££. 
3) Seite 356 ff. 
4) Seite 68. 
6) Seite 598. 
6) Seite 228ff. 
7) Seite 436ff. 
8) Seite 28. 
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und W 01£1) ist die Bedeutung der Religion, im besonderen auch 
<ler christlichen Konfessionen erortert worden. Der Erstgenannte 
tut diese Frage mit wenigen Worten ab und verweist beziiglich 
des Katholizismus auf die Geburtenabnahme in Frankreich, 
<lessen Masse der Bevolkerung wenigstens bis in die 70er Jahre 
<les 19. Jahrhunderts unstreitig aus glaubigen Katholiken bestan
den habe. Dieses Beispiel ist nicht richtig, da der Katholizismus 
in Frankreich schon lange vor der angegebenen Zeit in weiten 
Kreisen ausgehohlt war und in diesen nur mehr dem Namen 
nach bestand. Es ist auch kein Beweis, wenn die katholische 
Kirche in Frankreich die eheliche Geburtenbeschrankung, wenn 
nicht gut geheiBen, so doch geduldet hat; sie hat es eben ver
standen, an ihr geeignet erscheinendem Orte, und ganz besondets 
gegeniiber der "treuesten Tochter der Kirche" Ausnahmen zu 
machen. Ganz ahnlich verhalt es sich mit den von Brentano 
zitierten Juden. Die Einwanderer aus dem Osten sindmeist noch 
orthodox. Mit steigendem W ohlstand gelangen sie mit wenigen 
Ausnahmen in die freireligiOsen Gemeinschaften, die die ortho
doxen Teile immer mehr zuriickdrangen, oder sie treten zum 
Christentum iiber. 

Mombert2) gibt interessante Zahlen iiber die Fruchtbarkeit 
<ler geschlossenen Ehen von 1875-1900. Danach entfielen auf 
je eine EheschlieBung lebend geborene Kinder: bei rein evangeli
schen Paaren 4,0, bei rein katholischen 5,0, bei rein jiidischen 3,7, 
bei evangelisch-katholischen Mischpaaren 3,1 und bei sonstigen 
Paaren 3,4. Er gibt dann eine Statistik iiber die eheliche Frucht
barkeit der preuBischen Bezirke und schlieBt diesen Zahlen die 
Zahl der Sparkassenbiicher auf 100 Einwohner und den Prozent
satz der Evangelischen an. Letztere bestatigt auffallend die ho
here eheliche Fruchtbarkeit der Katholiken. Mombert zeigt 
aus der Tabelle, daB die vorwiegend katholischen Gegenden immer 
sehr geringe Spartatigkeit aufweisen und zu den armeren, kulturell 
riickstandigen Gebieten Deutschlands gehoren. Er gesteht dem 
Wesen del' katholischen Konfession wohl einen gewissen EinfluB 
auf die hOhere Geburtenzahl bei den ihr Angehorigen zu, halt aber 
damn fest, daB der W ohlstand und seine Zunahme auch hier der 
ausschlaggebende Faktor seien, da der KonfessionseinfluB nicht 

1) Seite 74. 
2) Seite 228. 
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annahernd geniige, um den groBen Unterschied zu erklaren. 1m 
gesperrten Druck weist auch er auf die vorher schon als 
falsches Beweismaterial gekennzeichneten franzosischen Verhalt
nisse hin, gleich seinem Lehrer Brentano nominelle Konfessions
zugehOrigkeit mit wirklicher Religiositat verwechselnd. Seine 
Begriindung mit den Sparkassenbiichern erscheint mir auch ver
fehIt. Gerade in den entlegeneren Orten ist es immer noch nicht 
Hberwundener Standpunkt, das Geld im Hause zinslos liegen zu 
lassen, und andererseits kann der Mangel des Sparkassenbuches 
gerade auf der groBen Kinderzahl beruhen, die dem Sparen ent
gegensteht. Des weiteren werden doch nicht aIle tTberschiisse auf 
solche Bucher angelegt, sondern z. B. in Haus- und Landerwert, 
gliicklicherweise oft in guter Ausbildung der Kinder, so daB das 
Einkommen sich nicht als Barvermogen niederschlagt. Auch ist 
die Zahl der Geld verwahrenden und verzinsenden Institute, z. B. 
der Binkfliialen, der Hindlichen Spar- und Darlehnskassen, 
Raiffeisenkassen, um nur' einige zu nennen, so hoch, daB solcha 
Statistik heute wenig 'Vert mehr hat. Es ist im Gegensatz zu 
Mombert anzunehmen, daB die starre Dogmatik der katholi
schen Kirche und die danach erfolgende intensivere Bearbeitung 
der ihn AngehOrigen durch die Geistlichkeit (BuBsakrament, 
Missionen usw.) der ausschlaggebende Faktor dieser Zahlen ist. 
Und wenn nach ihm in der Geburtenhaufigkeit die rein katholi
schen, evangelischen und jiidischen Ehen in der Fruchtbarkeit oben 
anstehen und in letzter Reihe die evangelisch-katholischen und 
die sonstigen Mischehen kommen, ist dies ein neuer Beweis fur 
den geburtenerhOhenden EinfluB der Religion denn sicher ist del' 
groBte Teil in denMischehen religiOsindifferent. In Verbindunghier
mit sei auch auf die den Durchschnitt iiberragende Fruchtbarkeitin 
den Ehen der evangelischen und griechisch-katholischen Geist
lichen hingewiesen. 1m Gegensatz zu Brentano und Mombert 
legt Oldenberg1) del' Religion einen weit hoheren EinfluB auf 
die Geburtenhaufigkeit bei und gibt eine Reihe von Zeugen dafur, 
die nach seiner eigenen Bezeichnung als unverdachtig angesehen 
sind. Er weist auf die zunehmende Rationalisierung als Grund 
des Geburtenruckganges hin und schlagt B I' e n ta nos Beispiel 
:Frankreich am starksten mit dem Anfuhren des Beginnes des 

1) Seite 437. 
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dortigen Geburtenriickganges um etwa 1800, das ist also un
mittelbar nach religions- und kirchenfeindlichen Revolutions
jahren. 

Neben das religiose Moment stellt Borntrager!) das poli
tische; er ist der Ansicht, daB der Geburtenriickgang sich be
sonders in politisch freisinnigen und sozialdemokratischen Gegen
den zeige. Der durch einige Beispiele erIauterten Behauptung mag 
eine gewisse Bedeutung nicht abgesprochen werden. Da die Sitze 
dieser Parteien sich meist in Gegenden finden, in denen zweifellos 
auch andere Ursachen vOl'handen sind (Stadt, Industriegebiet) und 
l'eligiose und politische Freisinnigkeit sehr haufig zusammenfiillt, 
ist es kaum moglich, einen einigermaBen sicheren Beweis fUr 
diese Behauptung zu erbringen, und das um so weniger, als pro
grammatische AuBerungen der Parteien mindestens beim Libe
l'alismus nicht vorliegen. Andererseits steht fest, daB die Kreise 
der Konservativen und des Zentrums Gegner der Geburten
beschrankung sind. Innerhalb der Sozialdemokratie wird jeden
falls lebhaft zur Beschrankung der Nachzucht aufgefordert; 
Auch W 01£2) erkennt das politische Moment an, er stiitzt es auf 
die deutschen Reichstagswahlergebnisse im Vergleich mit del' 
Geburtenstatistik und zeigt, wie im allgemeinen in den Wahl
kreisen des Zentrums die Fruchtbarkeit am hochsten, in denen 
del' Konservativen hoch und in denen der Sozialdemokratie am 
niedrigsten ist. Einen breiten Raum widmet Wolf dem Einflusse 
der Religion auf die eheliche Fruchtbarkeit, diesen mit l'eichem 
Material schlagend beweisend und faBt das Ergebnis zu einer 
klirzesten Formel3 ) zusammen: "Wir sehen beim griechisch
orthodoxen Glauben ein unkritisches Hinnehmen, beim Katholi
zismus die bewuBte Anerkennung del' Tradition, beim Protestan
tismus die Kritik derselben und beim Atheismus ihre Vel'werfung.'~ 
Die von ihm gegebenen Tabellen ergeben, abgesehen von einzel
nen erklarlichen Abweichungen eine dieser Formel durchaus ent
sprechende Geburtenhaufigkeit. 

Die Erwagungen liber den EinfluB del' Religion usw. leiten 
in Verbindung mit der anerkannten Unwichtigkeit der physio
logischen Ursachen klar dazu liber, die Quelle des Geburtenrlick-

1) Seite 27. 
2) Seite 147. 
3) Seite 91. 
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ganges in einer bewuBten Beschranlmng des Fortpflanzungstriebes, 
des Willens zum Kinde zu suchen. Das Motiv fUr die Beschran
kung kann auBerhalb und innerhalb der Person der Erzeuger 
liegen. 

Das Erstere soIl nach verschiedenen Autoren bei den Land
besitzern, im besonderen beim Adel und unter diesen wieder 
bei den Fideikommillbesitzern vorkommen. Die Beschran
kung soIl zur Erhaltung des ungeteilten Besitzes dienen. 
Die Motivation Brentanos 1), daB fortgezeugt werde, bis 
ein Erbe vorhanden ist, dann aber aufgehort werde, ist unrichtig. 
Es ware das auch eine sehr unsichere Rechnung, die keine Reserve 
in Aussicht hat. Und nun bei dem Wort zu bleiben: Gerade, 
wo Besitz vorhanden ist und iiberhaupt eine Bemessung der 
Kinderzahl erwogen ",ird, ist der Wunsch nach dem "Reserve
jungen" etwas durchaus Bekanntes. Unter Berucksichtigung der 
Madchengeburten und der Sauglingssterblichkeit miiBten bei Er
fiillung der Absicht in solchen Familien 4-5 Geburten vorkommen, 
also eine ungefahr normale Zahl. 

Es ist im iibrigen fraglich, ob die llach den genealogischen 
Taschenbuchern gemachten Berechnungell richtig sein konnen. 
Nimmt man eine bestimmte Familie nach einem Jahrgange, 
z. B. des Gothaer durch, dann hat man sofort ganz erhebliche 
Fehierquellen. Die verstorbenen Personen bleiben in dem Kalen
der, soweit sie nicbt fur die Descendenz von Bedeutung sind, 
nur ein Jahr weitergefUhrt, und zwat in kleiner Schrift, dann 
verschwinden sie. DaB auf diese Weise ganz erhebliche Geburten
zahlen ausfallen mussen, liegt klar auf der Hand. Um eine richtige 
Statistik zu erhalten, miiBte man bei jeder Familie und jeder Ehe 
aIle wahrend dieser Zeit erschienenen Kalellder durcharbeiten, 
oder nur die erstmalige Aufnahme einer Familie benutzen, da 
nur in diesem Jahr auch die verstorbenen GHeder mit aufge
nommen werden, um das Material volistandig zu bekommen. Ob 
solche richtigen Berechnungen gemacht worden sind, erscheint 
mir nicht sicher. 

Selbst wenn in einem kleinen Teile des Adels eine gewisse 
Geburteneinschrankung stattfande, wiirde das doch ohne Be
lang auf die allgemeinen Ziffern sein. Aber ich kann das Vor-

1) Seite 603. 
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handensein der von Brentano suggerierten Auffassung, wedel' 
fiir die erwahnten Adelskreise noeh fiil: andere, z. B. bauerliehe 
Kreise, als eine allgemeine oder herrsehende zugeben. trbrigens 
1St es doch ganz naturlich, daG einzelne Familien aussterben, 
d. h. sieh nieht im Mannesstamm fortsetzen. Das ist schon in 
anen Jahrhunderten beobaehtet worden. Man braueht nur die 
Besitzernamen von adligen Gutern vor 200 Jahren naehzulesen, 
urn eine gro13e Anzahl nieht mehr bestehender Familiennamen 
zu finden, und andererseits liif3t ein Blick in den Gothaer Kalender 
des Uradels (z. B. Artikel Bulow) die auGerordentliehe Frueht
barkeit einzelner adligen Familen erkennen. Es steht doeh sehr 
dahin, ob nicht bei allen Familien - adligen und burgerliehen -
der Prozentsatz des Aussterbens im Mannesalter ein ahnlieher 
ist. Beweise lassen sieh allerdings fiir oder gegen eine solehe Be
hauptung schwer erbringen. 

DaG es bei den Bauerhofbesitzern sehr kinderreiehe Familien, 
und zwar nieht nur einzelne gibt, sondern, daB ganze Gegenden 
mit solehem Besitz sieh dureh Kinderreiehtum auszeiehnen, ist 
sieher und kann an folgendem Beispiel nachgewiesen werden. In 
derPropstei im Kreise Ploen, die von einem niedersaehsischen 
Bauerngesehleeh t eingenommen wird und in der zwar keingesetzlieh 
gebundener Besitzvorhanden ist, in der abel' seit alters her der Besitz 
ungeteilt weitervererbt wird, kann von einerGeburtenbesehrankung 
nieht die Rede sein, obwohl sieh die Wohlstandstheorie bei den 
meist sehr ansehnliehen Besitzungen angewandt zeigen muBte. 
Die von mir angestellte Statistik erstreekt sieh auf zwei Gene
rationen, und zwar auf die Fruehtbarkeit in den Ehen der jetzigen 
Besitzer und die Fruehtbarkeit der Mutter des jetzigen Besitzes. 
Die letzteren hatten im Durehsehnitt 5,5 Kinder, die ersteren 4. 
Nimmt man bei den jetzigen Besitzern nur die Ehen, die 25 Jahre 
gedauert haben, dann kommt man auf eine durehsehnittliehe 
Fruchtbarkeit von 6 Kindern. Man kann danaeh die durehschnitt
Hehe Fruehtbarkeit gerade bei diesen Besitzern als eine hohe be
zeiehnen. 

Den trbergang von den au13erhalb der Person liegenden Grun
den in der Naehwuehsbesehrankung zu dem rein personliehen 
bildet die Sorge um die Zukunft der Kinder. Die Eltern wiinsehen, 
daa die Kinder mindestens dieselbe soziale Stellung im Leben 
als sie seIber einnehmen sollen; zu dem Zwecke soIl ihnen eine 
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entsprechende Ausbildung zuteil werden, ohne daB hierbei das 
erworbene Vermogen verringert wird. Diese in EinzeWillen stets 
vorhanden gewesene und in den jetzigen reicheren und anspruch.s
volleren Zeiten' jedenfalls verbreitetere Auffassung zeigt eine zu 
starke Betonung des Materiellen, die eines aufbhihenden und 
emporstrebenden Volkes nicht wiirdig ist. Wer seiner eigenen 
Kraft vertraut, wird auch seinem Nachwuchs vertrauen und von 
ibm erwarten, daB er in geachteter Stellung im Leben vorwarta 
kommt, auch wenn er keine nennenswerte Stiitze durch ererbtes. 
Vermogen oder dergleichen bekommt. Das sonst geradezu in 
Deutschland sprichwortliehe Ziel war: den Kindern eine mog
lichst gute Bildung zu geben, damit sie ein gutes Fortkommen 
- natiirlich durch sieh selbst - fanden. Diese Auffassung ist 
zweifellos die riehtige, denn sie bedingt ein Aufsteigen der wirklich 
Tiichtigen, die mindestens einen Teil ihrer Laufbahn eigener
Kraft, vielleicht unter Entbehrungen, verdanken und darum um 
80 wertvoller werden. GewiB ist die Vererbung von Wohlhaben
heit oder Reiehtii.mern erfreulieh, aber die Sueht danach darf 
nieht dazu fiihren, zum Sehaden zahh'eichen und tiichtigen Naeh .. 
\"uchses Vermogen nur auf ein Kind oder ihrer wenige haufen zu 
wollen. Wohl mag es Einzelfalle geben, in denen die Besehran..,
kung des Nachwuchses nieht zu verurteilen ist, z. B. bei zero:. 
riitteten Vermogensverhaltnissen oder offensichtlieher Minder
wertigkeit der zuerst geborenen Kinder, aber in der Regel 
wird die Scheu vor vielen Kindel'll in der Regel eine Scheu 
vor dem Kampf. mit dem Leben sein. Diese ist aber bei gut 
vererbungsfahigen Mensehen unbedingt zu verurteilen, sie 
entziehen dem Volke den besten Nachwuchs, die Plusvarianten. 
die den Durchsehnitt heben. Wird durch die hahere Zahl del' 
Kinder und das dadurch bedingte etwas langsamere Vorwarts
kommen das Aufsteigen etwas verlangsamt, so ist aueh das im 
Volksinteresse keineswegs zu beklagen. Es ist nicht nachweisbar, 
doch wird es namentlieh in rassehygienischen Kreisen als sieher
angenommen, daB sehr rasehes Ansteigen zu geringer Prolife
ration, eventuell zu rasehem Aussterben fiihrt. Entspreehende 
Ansiehten bestehen auch in einzelnen groBen Handelsemporien. 

DaB zahlreiche Geburten in einer Familie diese dureh erhahte 
Kindersterblichkeit belasten und schadigen miissen, - auch 
dies ist ein gel'll angefiihrter Grund -,kann ebensowenig aner-
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kannt werden, ais zugegeben werden muB, daB die Sterblichkeit 
in kinderreichen Familien haufig recht groB ist. Allein dies liegt
lediglich an Sunden gegen die Natur, an dem Unterlassen des 
Stillens und den meist infolge hiervon zu rasch folgenden Ge
burten. In wissenschaftlichen Iu-eisen ist dies bereits vielfach 
anerkannt, und es ist auch durch von Marie Baum1 ) aufgestellte 
Ermittlungen an rund 8000 Kindern ein sehr schon gelungener 
Beweis dafur gefiihrt. Nach einer ihrer TabeIlen ist die durch
schnittliche Sterblichkeit der ungestillten Kinder 35,28%, sie be
tragt bei dem ersten Kinde 26,24%, beim achten und weiteren 
Kinde durchschnittlich 44,64%. Mit del' Lange del' Stilldauer 
nimmt die Sterblichkeit rapide ab, bei 26-39 Wochen Stillzeit 
sterben von ersten Kindern nul' 2,67%, von achten und weiteren 
Kindel'll durchschnittlich 8,82%. und bei einer Sti1ldauer VOIr 

mindestens 39 Wochen sinken diese beiden Zahlen auf 0,91 und 
3,16%. Die durchschnittliche Sterblichkeit diesel' am Hingsten 
genahrten Sauglinge betrug nur 1,46%. Innerhalb dieses statisti" 
schen Materials ist also die Todeserwartung im Siiuglingsjahr 
beispielsweise bei nicht gesti1lten erstgeborenen Kindern dreimal 
so groB als bei den achten pp. Kindern, die 1/2-% Jahr gestillt 
sind ... Von den beobachteten rund 8000 Kindern stammt del' 
groBte Teil aus Familien mit einem auf weniger als 1500 M. ge
schatzten Einkommen, nur 1422 Kinder sind aus Familien mit 
1500 bis 3000 M. Einkommen, und eine erheblich kleinere Zahl 
stammt von Eltern, die mehr als 3000 M. zu verzehren haben. 
Ein stiirkerer Beweis dafur, daB die naturliche Stilldauer nicht 
nul' fur das erste gestillte Kind, sondern auch fur aIle nachfolgen
den ebenfalls gestillten Kinder von dem hochsten Wert ist und 
daB auch bei dem RochstmaB von Kindern eine weit unter dem 
Durchschnitt aIler Lander heruntergehende S~erblichkeit vorhan~ 
den sein kann, ir>t wohl noch nie gefuhrt. Da wahrend del' Sti1l
zeit meist keine Konzeption eintritt, folgen die Geburten zum 
Vorteil del' Mutter sowohl als del' Kinder langsam. Das hat auch 
noch das Gute, daB die VergroBerung del' Kinderschar sich besser. 
dem meist steigenden Einkommen und del' groBeren l .. eben8-
erfahrung anpaBt. 

DaB in einzelnen landlichen Gegenden absichtliche Geburten
beschrankungen vorkommen, steht andererseits auBer Zweifel. 

1) Seite 236. 
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DaB diese abel' wesentlieh bei den Bauerngutsbesitzern vorkom
men, kann nieht zugegeben werden. Ein Gegenbeispiel ist die 
Propstei, und es lieBen sieh ahnliehe Beweise aueh noeh aus an
deren Gegenden besehaffen. Und ebenso laBt sieh fur manehe 
Bezirke absiehtlieh geringe Kinderzahl bei landlieher Bevolke
rung ohne Besitz naehweisen, wie dies dureh Oldenberg u. a. m. 
(Absehnitt 15 a. a. 0.) gesehehen ist. Solehe Erseheinungen sind 
in mehr odeI' weniger groBen Inseln in jeder Bevolkerung naeh
weisbar und haben dann fiir ihre Entstehung besondere Ur
sachen, deren ErkHirung nieht immer zu besehaffen, kaumein
mal zu vermuten ist. Wenn z. B. in einzelnen kleineren Distrikten 
eine groBe Anzahl von Kindern einfaeh als etwas Unanstandiges 
l:lnd Veraehtliches gilt, so muB dort ein einzelnes Moment mit
gewirkt haben, z. B. del' geistige EinfluB einer bestimmten, langst 
nicht mehr zu benennenden Personliehkeit, die als Apostel einer 
aufgegriffenen Idee in besehrankteren Kreisen erfolgreieh gewirkt 
hat. Man will als Entstehungsursaehe auch lange Besetzung mit 
franzosischen Truppenteilen im Anfang des vergaugenen J'ahr
hunderts erkannt haben. Bei dem zahen Festhalten unserer 
Landbevolkerung an eiumal gefaBten Anschauungen - es darf 
dabei an gewisse Sektengegenden eriunert werden - erse4eint 
rlasBestehen solcher Inseln aueh sehr wohl erklal'lich. 

Einen ganz anderen EinfluB auf die Bevolkeruug gewinnen 
abel' die Lehren fur eine Besehrankung del' ehelichen Fruehtbar
keit, wenn sie in eine zahlreiehe, gedrangt zusammenwohnende 
Bevolkerung geworfen werden, die noeh dazu einen sehr empfang
lichen Boden dafiir besitzt. Del' ungemein erleiehterte sehriftliehe 
und mundliche Gedankenaustausch fUhrt zul' Annahme del' aus 
maneherlei Grunden willkommen geheiBenen anderen Lebens
auffassung, die das Ieh und sein W ohlel'gehen zu ungunsten del' 
kommenden Gesehleehter und del' sie umfassenden staatlichen 
Organisation in einen unantastbaren Mittelpunkt steUt, die die 
Lebenskunst in del' groBten Hohe des eigenen Wohlergehens 
sueht und auf nichts verziehtet, zugunsten eines anderen schon 
gar nicht. 

Es ist del' sehrankenlose Individualismns, del' nnr del' eigenen 
Person leben will, del' eine zahlreiehe Naehkommensehaft odeI' 
cine solche uberhaupt ablehnt. Seine Folgen zeigen sieh ganz 
logiseherweise darin, daB die Liebe zum Kinde und die Frende 
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am Kinde verschwinden. Solche Vergnugungen, besserer sowohl 
wie minderer Art, die man sich nur auBerhalb des Hauses ver
schaffen konnte, wurden friiher vorzugsweise yom Manne ge
nossen. Die heutige Frau hat es sich erobert, an diesen Genussen 
ebenfalls teilzunehmen. Das kostet Geld, direkt nicht nur, SOll

dern auch indirekt, z. B. durch hoheren Beldeidungsaufwand, und 
es liegt nur zu nahe, den erforderlichen Ausgleich im Haushalt 
durch Ersparnis an Kindererziehungskosten zu finden. Und zu 
dieser Ausgleichsform kommen die Betreffenden auch noch da
durch, daB sie durch Kinder an der Teilnahme an solchen Genussen 
nicht nur finanziell, sondern auch faktisch gehindert werden. Wo 
nicht oder nicht gem1gend Dienstboten gehalten werden konnen, 
stort die Kinderaufsicht, yom Nahren ganz zu schweigen, an den 
erwiinschten Moglichkeiten, das Haus zu verlassen. Die Mutter 
namentlich fuhlt sich als "Sldavin"· und verliert die Freude am 
Kinde. Diesem wird sie aber besonders fremd, wenn sie es nicht 
nahrt. Das Stillen stellt ein besonders inniges Band zwischen 
Kind und Mutter her, es zwingt der letzteren Aufmerksamkeit 
sehr stark auf das erstere, und so entsteht eine wirkliche Kennt~ 
nis der Entwicldung des Kindes, damit die erforderliche Fahig
keit im Urteil dessen, was fiir das Kind richtig ist. Die Beobach
tung der standigen taglichen Fortschritte, die durch eigene 
Leistungen gefOrdert werden, bringt die wahre Freude am Kinde. 
Selten vergegenwartigt man sich die Fortschritte des ersten Lebens
jahres, die schon korperlich auBerordentlich bedeutend sind. 
Nimmt doch ein Saugling, sobald die Ernahrung in Gang gekom
men ist, zunachst et.va 1/7 seines Korpergewichts taglich an Nah
rung zu sich, und am Ende des ersten Lebensjahres hat er normaler
weise sein dreifaches Geburtsgewicht. 

In einem nicht ldeinen Teile der Bevollmrung verlangt eine 
mehr oder minder "gehobene Stcllung" angeblich gewisse Re
prasentations- und Eitelkeitsausgaben, die um so hoher geleistet 
werden, je groBer die Neigung zum Vorwarts- und Emporkommen 
ist. Letzterem ist naturlich eine zahlreiche Kinderschar nicht 
gerade gunstig, wenigstens dann nicht, wenn auf das msche Auf
steigen verhaltnismaBig viel Mittel verwendet werden mussen. 
Die gesamte so geschilderte Lebensweise mit ihrer erheblichen 
Unrast ist es aber auch wieder, die den Vater und schlieBlich auch 
die Mutter der Kinderstube abwendig macht und ihnen nicht die 
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genugende Zeit HiBt, sich in das Wesen der Kinder so zu vertiefen, 
daB die Liebe zu ihnen so stark wird, daB die Freude an ihnen groBer 
ist als der Hang zu anderen Lebensfreuden. Wer an Kindem, 
namentlich an ganz kleinen, GenuB haben will, muB Zeit und Ruhe 
fur sie haben. Der Mangel an diesen beidenDingen hat von jeher den 
Mann am meisten betroffen und daher hat er in der Regel so wenig 
Neigung zu ganz kleinen Kindem. Dbertragt sich aber die Lebens
fUhrung des Mannes immer mehr auch auf die Frau, dann geht 
auch ihr die Freude am Kinde verloren und sie wird wenigstens gegen 
eine VergroBerung der Kinderstube sich ablehnend verhalten. 

Typisch fur diese Lebensauffassung ist auch folgende Erschei
nung in der allgemeinen Denkweise: Fruher horte man von Fa
milienvatern, namentlich solchen, die in einer freien und steige
rungsfahigen Erwerbstatigkeit standen und bei denen die Kinder
zahl sich mehrte, recht haufig die Ansicht: Es kommen mehr 
Kinder, da muB ich mehr verdienen und untemehmen. Darin 
lag nicht nur die Sorge fUr die Kinder, sondem auch echter 
Schaffensdrang und Untemehmungsgeist. Dagegen hort man in 
heutigen Zeiten vielfach die Meinung, man dude nicht so viel 
Kinder haben, well das Verm6gen dann nicht fur die ausreiche 
oder man nicht genugend fur ihr Fortkommen sorgen k6nne. In 
solcher Sinnesanderung liegt, ganz abgesehen von der Wirkung, 
wenig Erfreuliches. Es taucht ein groBer Mangel an Selbstver
trauen und Untemehmungslust und -kraft auf, und das ist zweifel
los kein Moment, das im Sinne des Aufsteigens eines Volkes 
gunstig gedeutet werden kann. Dazu kommt noch ein weiteres. 
Die heutige groBkapitalistische Entwicklung beseitigt die freieren 
Mittelstandexistenzen, z. B. die kleinen Handwerker und Ge
schaftsleute in steigendem MaBe. Das Heer del' Angestellten 
und Beamten mehrt sich, im Kampfe des Lebens werden Po
sitionen bevorzugt, die ein sicheres, wenn auch vielleicht geringeres 
als in selbstandiger Tatigkeit erzielbares Einkommen gewahren. 
Auch in der Sozialdemokratie klagt man manchmal uber "Amt
chenhunger". Nach bekannten Statistiken ist aber die Kinderzahl 
speziell in festbesoldeten Kreisen besonders gering. Es ergibt 
sich also auch aus dieser Umformung der Lebensberufe ein Grund 
der Geburteneinschrankung. Das stimmt ganz mit dem von 
Wolf betonten "Ordnungssinn"l) zusammen. Der Festbesoldete, 

1) Seite 41ff. 
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der seine Einkiinfte, ich mochte sagen, alizu genau· iibersieht, 
rechnet sehr iingstlich bureaukratisch. Und wenn auch dem 
Gegenteil, dem Leichtsinn, niemals das Wort geredet werden 
darf, gibt es doch dazwischen etwas, das man gesunden Wage· 
mut nennt. 

DaB die Aufzucht yon Kindern absolut teurer geworden ist, 
unterliegt gar keinem Zweifel, aber die Steuerstatistik zeigt uns 
doch. daB die durchschnittlichen Einkommen eine erhebliche 
Steigerung erfahren haben. DaB alies teurer wird, ist niemals 
ein Grund zur Klage, wenn das erhohte Einkommen diese Steige
rung mindestens ausgleicht. DaB das der Fali ist, ist nicht zu 
Ieugnen, und damit ist be"iesen, daB an Kindern nicht gespart 
zu werden braucht. Es ist auch nicht richtig, daB die Eltern zu
gunsten eigener Kultursteigerung den Haushalt in bezug auf 
Nachkommenschaft einschriinken miissen. Kulturell in Deutsch
landsichzuheben,istkeineteureSache und stelit keine erheblichen 
Anforderungep. in bezug auf Wohlstand. Um so teurer sind die 
Geniisse der Vergniigungen einer oberfliichlichen Zivilisation. 

Wie im Gesamtstaat gibt es auch fUr den Staat im KIeinen, 
die Familie, eine Besorgnis der "Oberbevolkerung, hervorgerufen 
durch die verschiedensten }'ormen des Neo-Malthusianismus, der 
mit groBem Unrecht diesen Namen triigt, da Malth us von einer 
Beschriinkung der ehelichen Fruchtbarkeit nichts wissen wollte. 
DaB die neuen Lehren einen groBen Erfolg haben, liegt offen auf 
der Hand. So bunt wie ihr Inhalt, so verschieden sind die Mittel, 
die empfohlen und angewendet werden. Sehen wir von der sel
teneren, aber z. B. in einer preuBischen Provinz direkt nachweis
baren ehelichen Enthaltsamkeit und der Onania conjugalis ab, 
so ist die Zahl der priiventiven Mittel in ihren Formen sehr mannig
faItig und so verbreitet, daB sie zum standigen Lager gewisser 
Geschafte und regelmiiBigen Vorrat bestimmter Hausierergruppen 
gehoren. Kaum gibt es noch abgeschiedene Winkel des Landes, 
in die diese "Kulturgiiter" nicht getragen werden. Hieran schlieBt 
sich die Steigerung: die Beseitigung der trotz alier V orsicht ein
getretenen Folgen, die nach iirztlichen Anschauungen innerhalb 
und auBerhalb der Ehe in einem sehr starken \Vachsen begriffen 
ist. Die "Wiederherbeifiihrung der gestorten Mensus" mit sehr 
einfachen Mitteln, iiberhaupt die Beseitigung des keimenden 
Lebens im embryonalen Zustand ist kaum mehr ein mogliches 
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Objekt fUr den Staatsanwalt, und auch die "Unterbrechung" 
der Schwangerschaft, die Beseitigung des Foetus, die Einleitung 
friihzeitiger Geburten sind Verbrechen, die verhaltnismaf3ig selten 
zur Ahndung kommen. Am geiahrlichsten wirkt hier die Lehre 
eines Teiles der Mutterschaftsbewegung, die richtiger gesagt, eine 
Bewegung gegen die Mutterschaft ist. Erstere kennt nicht den 
Schutz des Kindes im Mutterleibe, betrachtet es vielmehr als einen 
Teil des Korpers der Mutter, die fiber ihn die freie Verffigung hat. 
Das ist dann der Gipfel der Verdrehung nnserer naturlichen 
Rechtsbegriffe und unseres ge tenden Rechtes. 

Die Ablehnung der Mut.terschaft zugunsten des eigenen "leh" 
scheut unter Umstanden also keine Mittel. Dabei sei bemerkt, 
daB der Vorwur£ der Frau allein, die ja del'. starker betroffene 
TeH ist, keineswegs gemacht werden kann. Ebensowenig darf 
geleugnet werden, daB Enthaltsamkeit in vielen Fallen nicht nul' 
erlanbt, sondern auch geboten sein kann. Das gilt unbedingt bei 
gewissen Erkrankungen eines Teiles oder beider, z .. B. an Tuber
kulose, es gilt mit Riicksicht auch auf die Kom;titution der Frau 
und aus andercn physiologischen Grunden. Die Unterdriickung 
des Willens zum Kinde ist unter solchen Umstanden nicht nul' 
erlaubt, sondern sogar geboten. 

Wohl kann es ein DbermaB an Nachwuchs geben, sowohl in 
bezug auf den Staat als auf die einzelnen Familien. Allein es ist 
noch kein zwingender Nachweis gefiihrt, daB, wenigstens in Kul
turstaaten, bedrohliche Verhaltnisse in bezug auf die notwendigen 
oder wunschenswerten Lebensbedingungen dauernd eingetreten 
oder zu befiirchten sind. AIle Berechnungsversuche fUr die Ver
mehrung der Bevolkerung haben sich als unrichtig in bezug auf 
die Hohe erwiesen, von Mal t h u san, und den Stillstand, ja Ruck~ 
gang der franzosischen Bevolkerung hat noch vor wenigen Jahr
zehnten niemand anzunehmen gewagt. 

Wann speziell in Deutschland ein Stillstand des Geburten
rfickganges eintreten wird und bei welcher Zahl, kann niemand 
voraussagen, obwohl Berechnungen fiber das groBtmogliche An
wachsen der Bewohnerzahl gemacht sind, die sich auf dasMindest
maB der Geburtenzahl und dessen Erreichung einerseits und die 
voraussichtliche Abnahme der allgemeinen Sterblichkeit anderer
seits stii.tzen. Charakteristisch bei allen Schatzungen ist, daB 
fast jede, die vorgenommen wird, genau nach dem Alter ihrer 
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Vornahme sich verhalt; je junger sie ist, desto niedriger ist ihr 
Ergebnis, von Malh us an bis neuerdings zu "VoH. Ratte sich 
noch ganz kurzlich Elster in einem Vortrage an die Annahme 
gehalten, daB die Bevolkerung Deutschlands um 1950 die Zahl 
von 120 Millionen erreicht haben werde, so sind Prinzing und 
Steinmann - Bucher1 ) der Ansicht, daB um diese Zeit nur 
100 Millionen vorhanden sein wiirden. Letzterer setzt bei seiner 
Berechnung ein Sinken der Geburtenziffer von 32 auf 20, der 
Sterbeziffer von 18 auf 12, die ersteren von 1909 gerechnet, 
voraus. Es ist doch sehr fraglich, ob diese Veranderungen richtig 
geschatzt sind. Fur die Geburtenziffer mag bemerkt werden, 
daB Frankreich die 20- bereits unterschritten hat, schon unter 
19 steht und wir bei uns in den GroBstadten Ziffern haben, die 
von diesen gar nicht mehr weit entferntsind2). Nehmen wir hinzu, 
daB die Geburtenzahl jetzt bei uns geradezu sprunghaft sturzt 
und fur eine Besserung sich keine Wahrscheinlichkeit, geschweige 
denn ein Beweis zeigen laBt, dann mussen wir die Erreichung der 
Zahl 20 vielleich tnicht unbetrachtlich fruher vermuten, selbst 
wenn wir eine unerhorte Friedenszeit von 80 J ahren genieBen 
sollten. 1st doch die preuBische Zahl in den letzten 25 J ahren 
von 39,1 auf 30,2 gesunken. GIeiche Verhaltnisse vorausgesetzt, 
wiirde die deutsche Zahl von 1909 an 12 Punkte in 331/ 3 Jahren, 
also schon 1942 erreichen. Die Kurve sturzt aber in letzter Zeit 
unverhaltnismaBig viel rascher, sie sank in PreuBen von 1901-1911, 
also in 10 Jahren, von 37,4 auf 30,2. Bei Kurzung der Differenz 
auf 7 wurde nach der GIeichung 7: 10 = 12: x die Ziffer 20 bereits 
in 17 Jahren, also 1929 erreicht sein. Mag nun das eine oder andere 
Exempel der Wahrheit naher kommen, so glaube ich doch jeden
falls daraus folgern zu konnen, daB auch die letzthin bekannt ge
wordenen Schatzungen noch bedeutend zu hoch sind. 

Besonders lehrreich fur den Sturz in der Geburtenhaufigkeit 
sind Zahlen, die Julius Wolf neuerdings gegeben hat3). lch 
fUhre von diesen den Ruckgang auf 10000 der Bevolkerung an 
nach den dort gegebenen Dreijahrsperioden: er betrug 1898-1901 
5, 1901-1904 17, 1904-1907 20, 1907-1910 25. 

Nicht viel anders steht es mit der allgemeinen Sterblichkeits-

1) Bei Wolf, Seite 179. 
2) Schonebcrg-Berlin hat Paris bereits geschlagen. 
3) Nr. 283 des Tag, Ausgabe A vom 3. Dezember 1912. 

Belir-Pinnow, Geburtenrlickgang. 3 
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ziffer. Threm Sinken ist ein verhaltnism1iI3ig schnelles Abflauen 
vorauszusagen, und daB sie iiberhaupt noch nicht auf ganz festen 
FiiBen steht, zeigt dasJahr 1911, das lediglich durch seine sommer
lichen Temperaturextravaganzen in PreuBen eine Steigerung von 
16,00 auf 17,2 bewirkte, statt einer weiteren Abnahme, die nach 
dem Durchschnitt von 1887-1910 0,275 betrug. An der erwahnten 
Steigerung war dieAltersklasse von 0-1 Jahr mit derselbenKopf
zahl, rund 30000 beteiligt, wie aIle anderen Altersklassen zu
sammen. Legen wir die preuBische Zahl von 0,275 jahrlich del' 
deutschen Abnahme zugrunde, so ware eine Abnahme del' Sterb
lichkeit urn 6 Punkte in nicht ganz 22 Jahren, also 1931 erreich
bar. Die Moglichkeit regelmaBiger Abnahme diesel' Ziffel' nach 
einem langel'en Durchschnitt ist abel' eine ganz bedeutend kleinere. 
Dafiir sprechen hauptsachlich zwei Griinde. 

El'stens haben wir die Haupterfolge in del' Bekampfung 
del' allgemeinen Sterblichkeit hinter uns, sie ist gewissermaEen 
aus dem Groben herausgeal'beitet, und es ist deswegen nicht 
mehr moglich, so groBe Zahlenerfolge wie friihel' zu erreichen. 
Allerdings kann noch eine Ausnahme zugegeben werden, und zwar 
in bezug auf die Minderung del' Sauglingssterblichkeit. 

Zweitens ist del' Riickgang del' allgemeinen Sterblichkeits
ziffer teilweise eine Tauschung. Er resultiert bei einem groBen 
Teil del' Bevolkerung auf einer Lebensverlangerung; bessel' ge
sagt, auf einem Aufschub des Sterbens. Del' Steigerung del' durch
schnittlichen Lebensclauer ist nat.iirlich ein Ende gesetzt; auch 
die kiinftigen Erfolge werden sich verlangsamen. Sobald abel' 
nur eine geringere odeI' gar keine Verbesserung del' Lebensdauer 
eintritt, muE klarerweise die Sterblichkeitsziffer, wenn natiirlich 
auch nul' voriibergehend, eine Steigerung erfahren. Eine zu
verlKssige Berechnungsmethode hierfiir scheint nicht zu bestehen. 
Unter Beriicksichtigung del' beiden angefiihrten Momente nehme 
ich ein Sinken del' Sterbeziffer auf 12 mit anderen auch erst fiir 
etwa 1950 an. Tst abel' meine Schatzung des Sinkens der Geburten
ziffer auf ein Mittel 1936 richtig, dann werden 1950 Hingst nicht 
100 Millionen erreicht. 

Wie steht es abel' mit dem EinfluB del' geringen Kinderzahl 
in del' Familie auf die Qualitat des Nachwuchses 1 Es gibt in 
Frankl'eich eine Gruppe, die sich mit den Worten trostet: "We
niger Franzosen, aber desto bessel'e Franzosen", und sogar in 
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Deutschland hat man in OffentIichem Vortrage von offizieller 
Stelle AhnIiches erklart. Kaum kann etwas Unrichtigeres gedacht 
werden. Wo ist jemals der Beweis gefuhrt worden, daB eine zahl
reiche Kinderschar - naturlich abgesehen von ganz auBer
gewohnlichen Zahlen - geringwertiger heranwachst als die Ein
oder Zweikinder 1 DaB aber dem einzigen Kinde besondere Ge
fahren drohen, sowohl in psychischer als in physischer Beziehung, 
kann jedenfalls nicht dem geringsten Zweifel unterliegen. Die 
Epitheta "Muttersohnchen", "Mamakind" und vor allen Dingen 
"Angstkind" finden wir in der Regel bei einzelnen Kindem, ab
gesehen davon fast nur bei dem jungsten Kinde, das aus psycho
logischen Grunden - es bleibt in gewissem Sinne das einzige, 
wenn die alteren zum Leidwesen der Mutter flugge geworden 
sind - dem einzigen ahnlich behandelt wird, und bei wirklich 
auBergewohnlicher Pflege bediirftigen Kindem. Die Gefahren des 
"Einkindes", zu einer Minusvariante zn werden, hat in bezug auf 
die korperliche Entwicklung Friedj ung an der Hand von Ma
terial aus eigener Praxis dargelegtl). Er stellt je 100 Einzelkinder 
und ebensoviel andere aus seiner Praxis gegenuber. Von den er
steren waren nur 13 normal oder annahernd normal, 87 dagegen 
mehr oder weniger neuropathisch, wahrend von den letzteren 69 
als normal und nur:n als neuropathisch anzusehen waren. Neben 
Angstlichkeit, nachtlicher Unruhe, Launenhaftigkeit und zu 
rascher Intellektentwicklung weist er besonders auf die allgemeine 
Emahrungsstorung der Einzelkinder hin. Die Einzelheiten bieten 
ein trubes Bild, dessen Entstehung er im Grunde auf das Dber
maB der auf solche Kinder gehauftenLie be und Zartlichkeit zuruck
fiihrt. Neter, Kinderarzt wie Friedjung betrachtet diese 
Frage mehr vom padagogischen Standpunkt und schildert in 
eingehender Weise die Gefahren des Milieus, in dem die Einzel
kinder aufwachsen. Man kann ihm nur beistimmen, wenn er 
den Grund einer bedauerlichen Entartung einerseits in einem 
Zuviel, andererseits in einem Zuwenig der notwendigen Erzie
hungsfaktoren sieht. Die Konzentration der in erster Linie 
Berufenen, der Eltem, besonders der Mutter, auf das eine Kind 
wirkt zu stark bevormundend auf seine geistige Entwicklung. 
Typisch ist eine kleine Geschichte, die N eter erzahlt2): Auf eine 

1) Seite 3ff. 
2) N eter, Elternbriefe Seite 64. 

3* 
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Frage an das Kind, wie es die Eltern nennen, antwortet es: Papa 
nennt mich "Fritz" und Mama "Fritz, laB das". Das zu viele 
Beobachten, das standige Verbieten, das zu starke Bewahren vor 
kleinen Unannehmlichkeiten macht angstlich und unselbstandig; 
die wichtigste Anlage fiir den spateren Lebenskampf wird ver
pfuscht, das Kind lernt nicht im kleinen fur das spatere Leben. 
Das trberkommene und Gelehrte geniigt nicht, vielmehr ist das 
personliche Sammeln von El'fahrungen notwendig, einerseits urn 
das Gelehrte zu verstehen und anzuwenden, andererseits urn 
eigene Gedanken zu bekommen. Entwickelt sich der Geist nur 
durch trberkommenes, dann entsteht die Altklugheit; in der 
Psyche spiegeln sich nur die Erfahrungen und Kenntnisse der 
Erwachsenen wieder, das paBt nicht zu dem Kinde und macht es 
nur so unsympathisch. Der dafiir gewahlte Ausdruck "Fri.m
reife" ist kein richtiger, denn wenn es auch manches frUber weiB 
und kann wie andere, wird es doch dadurch noch lange nicht 
lebensreif, steht vielmehr darin oft hinter anderen Kindern zuriick. 
Zur Forderung des Intellekts, dessen unnatiirliche Anspannung 
auf den KOl'pel' zuriickwirkt und das Nervensystem sch1idigt, 
zum Ausgleich diesel' Schadigungen, setzt oft eine faische Ernah
rung und aueh eine faische Pflege ein; Ietztere womoglich unter 
Ausschaltung der Beteiligung des Kindes. 1m ganzen wird das 
stets betreute und angeregte Kind passiv, wenn es sich allein 
uberlassen wird, und dann entsteht natfulich Langeweile, die sich 
in der typischen Frage soicher Kinder auBert: Mama, was soli 
ieh jetzt tun 1 Die Phantasie, die sonst dem Kinde so reichlieh 
innewohnt, ist, wenn nicht zerstort, so doch gelahmt. Die Krone 
soicher Vorgange ist dann die auch dem Kinde selbst zum Be
wuBtsein gebrachte Vergotterung, es wird absoIut egozentrisch. 
Selbstverstandlich vedahren nicht alle Eltern so, abel' die Gefahr 
fur ein solches Handein ist vorhanden, namentlich da es an Zeit 
dafUr dem Einzeikinde gegenuber nicht gebricht. 

Auf del' anderen Seite fehien sehr wichtige Erziehungsfaktoren, 
die Geschwister. Geniigendes Zusammenkommen mit anderen 
Spielge£iihrten ist oft schwer durchzufuhren und wird auch ofter 
absichtlich verhindert. 

Eins del' wichtigsten Worte in del' Kinderstube ist das Wort 
"abgeben", das so unendlich versehiedene Bedeutung hat. Das 
Teilen mit den anderen von materiellen und ideellen Dingen, von 
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Spielzeug und Naschwerk, von Elternliebe und geschwisterlicher 
Zuneigung, das Ertragen von UngleichmaBigkeiten, hin und wieder 
auch Ungerechtigkeiten der Nachsten, das Unterdrucken des da
durch hervorgerufenen Neides oder der Bitterkeit sind die Vor
studien ffir das spatere Leben, deren Mangel nachher bitter emp
funden wird. Manche wertvolle Eigenschaft treibt in der Kinder
stube ihre ersten Bluten, manche schlechte wird abgeschliffen. 
EhrgefUhl, Vertraglichkeit und Mut haben den besten Boden zur 
Entfaltung, Schuchternheit und vor allen Dingen Egoismus und 
falscher Individualismus werden abgestreift. 

Was von dem einen Kinde gilt, gilt in verringertem MaBe 
auch von wenigen; besonders trifft es naturlich beim Zweikinder
system zu, und da wieder in erhohtem MaBe. So ist die schwach 
besetzte Kinderstube ffir ihren oder ihre Insassen ein recht un
gunstiges Moment in bezug auf die korperliche und geistige Ent
wicklung. 

Und was ist die Folge der zuruckgehenden Fruchtbarkeit in 
den Kulturlandern, die immer mehr Arbeitskrafte verlangen ~ 
Die nicht zu besetzenden Platze werden mit Angehorigen anderer 
Rasse besetzt. Seit Mitte der neunziger Jahre ist Deutschland 
bereits von einem Auswanderungs- ein Einwanderungsland ge
worden, die Zahl der Einwanderer ubersteigt seitdem die der 
Auswanderer1). Frankreich zahlt, wie schon bemerkt, auf ca.30 Fran
zosen einen Fremden, in Deutschland findet eine starke Slawen
vermehrung statt. Der Ruckgang der Geburten begunstigt zum 
Schaden der Kultur die Volkerwanderung aus dem Osten, in der 
wir nach Treitschke noch mitten darin stehen. 

Ffir die Art der Bekampfung des Geburtenruckganges fehlt es 
an Vorschlagen nicht, die teils negativer, teils positiver Natur sind. 
Zur ersteren gehoren die Erorterungen uber die gesetzlichen Be
stimmungen betr. Aborte und Pravention. 

Die Urteile uber die strafgesetzlichen Bestimmungen betr. die 

1) In der Pentade 1905-1910 ist zwar wieder eine kleine Ab
nahme der BevOlkerung durch Wanderungen (Stat. Jahrbuch fiir 
den PreuLl. Staat 1911 Seite 66) in Erscheinung getreten, aber sie 
ist minimal, namlich -0.12%. Das Reich weist fiir 06-10 eben" 
falls ein Dberwiegen der Auswanderung mit 0,5 auf. Andererseits 
haben die im Reich ansassigen Auslander in der Dekade 1900/1910 
von 778000 auf 1259000 zugenommen (vgl. Deutsches Statistisches 
Jahrbuch). 
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Abtreibungen gehen im wesentlichen dahin, daB sie wenig nutzen, 
und der Vorentwurf fur das neue deutsche Strafgesetzbuch will 
sogar die bisherigen Strafen mildern. Wenn, wie bercits oben 
ausgefuhrt ist, die Gesetzgebung auch die Straftaten auf diesem 
Gebiet sehr schwer und nur in seltenen Fallen zu treffen vermag, 
so sollte doch nicht der geringste Versuch ihrer Beseitigung, ihres 
Abbaus oder ihrer Milderung gemacht werden. Bei der sehr stei
genden Zahl der Aborte wiirde ein solches staatliches Vorgehen 
die Bevolkerung nur zu noch starkerem V orgehen ermutigen, sie 
wurde in diesen praktischen Konzessionen unbeclingt eine Art 
Anerkennung ihrer Unmoral erblicken und darnach sich verhalten. 
Man kann sehr wohl Gesetze, deren Anwendung im Erfolge 
problematisch ist, bestehen lassen, muB sie sogar bestehen lassen, 
wenn ihre Aufhebung, wenn solches Vorgehen als eine Art Ban
kerotterklarung der Staatsmoral aufgefaBt werden wurde. Es sind 
das dieselben Grunde, die gegen die Aufhebungen von Bestimmun
gen gegen homosexuelle Handlungen sprechen. 

Schon etwas mehr Erfolg mochte das Verbot der Herstellung des 
Feilhaltens, Anpreisens, Verkaufens usw. von Mitteln zur Ver
hutmig der Emp£angnis haben. Eine Erganzung des Strafgesetz
buches in dieser Beziehung ware sehr wertvoll. Das Bestreben 
der Handler nach Absatz dieser Ware bringt einen sehr erheblichen 
Personenkreis auf die Gedanken und damit die Handlungen fur 
Geburtenbeschrankung. Die Agitation fur den Absatz ist in ihren 
Folgen schlimmer als der Absatz selbst. 

Aucheine positiveGesetzgebung auf diesemGebiet kann einen, 
wenn auch nur bescheidenen Erfolg bringen. Bekanntlich ist die 
Kinderzahl bei den Festbesoldeten gering, und es lagdeswegen 
und bei dem riesigen deutschen Beamtenheer nahe, in der Be
soldung zwischen Verheirateten und Unverheirateten zu unter
scheiden. Eine solche Differenzierung besteht bereits teilweise, 
namlich bei den Zwangszolibataren, den katholischen Geistlichen 
und den Lehrerinnen. Es durfte durchaus moglich sein, das frei
willige Zolibat ahnlich zu behandeln und die ersparten Summen 
zu Zulagen an besonders kinderreiche Familien zu verwenden. 
Der Einwand, daB viele Beamte doch nicht nur fur ihre Familie, 
sondern auch fur Eltern und Geschwister zu sorgen hatten, ist 
wenigstens so lange hinfallig, als er auch bei Zwangszolibataren 
nicht berucksichtigt wird. DaB der Gehalt lediglich wegen der 
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Leistungen gezahlt wiirde, ist absolut kein Grund gegen diese 
MaBnahmen, denn der Gehalt richtetsich nach der Kategorie 
ohne Unterscheidung der Leistungen der ihr Angehorenden. Auch 
Alterszulagen waren kaum mit solcher Auffassung zu vereinbaren. 
Dagegen sind franzosische Vorschlage fUr die Bevorzugung kinder
reicher Beamten in ihrer Laufbahn undiskutabel. 

Auch sonst wird von der allgemeinen Gesetzgebung einiges 
erhofft. Ein steuerliches Kinderprivileg besteht schon; es ent
stand aber wohl mehr im negativen Sinne, d. h. zur Schonung des 
not.durftigen Einkommens, als im positiven SiIme, d. h. als Anreiz 
zur Volksvermehrung. ,Tedenfalls ist aber daran wertvoll, daB 
auch hier die Staatsmoral zur Dokumentierung kommt, die eine 
groBe Familie dadurch gut heillt, daB sie ihr Erleichterung gewahrt. 

Auch nach der Junggesellensteuer und gegen Aszendenten
und Deszendentensteuern ist gerufen worden. Beides geschieht 
mit Recht; im besonderen ist die letzgenannte Steuer gefahrlich 
fur diejenigen Iueise, bei denen die Sorge der materiellen Zukunft 
der Kinder ein wichtiges Moment ist; sie kann fur Beschrankung 
des Nachwuchses anreizen. 

Der aus Frankreich kommende Vorschlag £i.ir Pramierungen 
zahlreicher Nachkommenschaft durfte in die Gedankenwelt des 
Deutschen Volkes nicht hineinpassen. 

Es liegt schon in der Sache selbst, daB die direkten Mittel der 
Gesetzgebung wenig geeignet sind, ernstlichen EinfluB auf die 
Geburtenhaufigkeit auszuuben. Ein wenig mehr dar! man schon 
von der indirekten Gesetzgebung erwarten, von einer solchen, 
die in bezug auf Haus und Land dem Entstehen einer zahlreichen 
Familie Vorschub leistet. Verbesserung der stadtischen Be
bauung und der inneren Kolonisation konnen wie auf vielen 
anderen so auf diesem Gebiete nutzen. Nicht nur die Enge der 
stadtischen W ohnung, sondern auch die vielfach festgestellte 
Neigung der Vermieter, diekinderarmen Familien zu bevorzugen, 
muB ungunstig auf die Proliferation wirken. Die in vernunftigen 
Grenzen und auf solider Grundlage betriebene Ansiedlung kleiner 
Landwirte vermehrt eine Bevolkerungsgruppe, die die fruchtbarste 
ist, well Ihnen die Kinder schon im friihesten Alter nutzlich sind 
und well sie zu den unternehmenden freien Berufen gehort. Mit 
W 01£1) sei auf die auBergewohnlich starke Kolonisation sowohl 

1) Seite 192. 
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im europiiischen wie asiatischen RuEland hingewiesen, die be
trachtliche Bevolkerungszahlverschiebungen zu ungunstenDeutsch
lands herbeifUhren mul3. Das starker bevolkerte Land wird dem 
Staat den doppelten Vorteil bringen, dal3 es nicht nur sich selbst, 
sondern auch mit dem nberschul3 die Industrie mit Arbeits
kraften versorgt, an denen es jetzt an beiden Stellen mangelt. 

Alles dies gehort aber zu dem, das man nach einem fruher viel 
gebrauchten agrarischen 'Vort richtig als "kleine Mittel" bezeich
nen mul3. Ein wirklicher Erfolg kOnnte nur in einem miichtigen 
Wandel der Lebensauffassung, in einer Regeneration von Liebe 
und Wunsch zum Kinde, in einer "Renaissance" beruhen. Zu 
einer solchen inneren Volkserneuerung gehort auch ein Zuruck
drangen des schrankenlosen Individualismus und Egoismus. Dal3 
die alteren religiosen Grundsatze dem gunstig waren, lal3t sich 
ebensowenig bestreiten, als dal3 die Emanzipation von diesen reli
giOsen Auffassungen unzweifelhaft im Steigen begriffen ist. Ein 
einfacher Appell an den Patriotismus auf diesem Gebiet wird 
schwerlich eine Wirkung haben. Anderen Orts ist er aber mog
lich, denn in Japan, dessen Religion man in allerdings nicht ganz 
exakter Weise den Patriotismus nennen kann, steigt die Ge
burtenzahl ganz betrachtlich. Das japanische Yolk mit der hohen 
Auffassung seiner Zukunft, seinem Expansionsdurste, weil3 den 
Wert des Menschenmaterials durchaus richtig einzuschatzen. 

Die einzige Hoffnung einer gesunden Umkehrung beruht auf 
dem EinfluB der fiihrenden Geister der Nation. Es ist in hohem 
Grade erfreulich, wenn die Lehren des Brentano und seiner 
Schuler jetzt durch einige hervorragende NationalOkonomen be
kampft werden, und es ist zu hoffen, dal3 ihre Auffassungen all
mahlich sich durchsetzen und das Yolk durchdringen. Der nber
mittlung ihrer I .. ehren an die weitesten Volkskreise sollte sich der 
Staat durch belehrenden Einflul3 auf die Jugend unbedingt an
nehmen, z. B. dafur sorgen, dal3 im Geschichtsunterricht der 
Beispiele genug liefern kann, der Wert eines ebenso zahlreichen 
wie kriiJtigen Volkes dauernd den Schulern vor Augen gestellt wird. 

Wenn eine solche Regeneration moglich ist, bedarf es jeden
falls eines langeren Zeitraumes fUr ihre Entstehung. Bis zu 
solchem hochst problematischen Zeitpunkte gibt es nur einen 
Ausgleich, den der Minderung der Sterblichkeitund der Festi
gung der Konstitution, vor allen Dingen im fruhesten Lebensalter. 
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Sehr vieles UiBt sich hier erreichen, auch in dem jetzigen unvoil
kommenen Zustand unseres Wissens, das uns noch keine Er
kenntnis gebracht hat, was der natiirliche Grund unseres Ster
bens ist. "Eines wirklich natiirlichen Todes, wo die Organe ohne 
aile im strengen Wortsinn pathologische Abnormitaten sind und 
hochstens solche Veranderungen sich finden, welche man als 
grei'3enhafte bezeichnet, ... dises Todes sterben nul' verschwin
dend wenige", sagt Nothnagel in seinem beriihmtcn Vortrage 
iiber das Sterben1), und er fiigt hinzu: "Immerhin gibt es etliche 
unter den Millionen, bei welchen auch die scharfste klinische 
Beobachtung, die sorgfaltigste Durchforschung keine krank
hafte Veranderung del' Organe und Korpergewebe erkennen laBt." 
Unendliches trennt uns davon, del' Menschheit zu normaler Ge
sundheit zu verhelfen. Der erste Schritt ist beim Saugling. 

Del' Anteil der Sauglingssterblichkeit an der ailgemeinen war 
ein sehr hoher, er ist allmahlich im Sinken begriffen, wie die 
folgenden beiden Tabellen zeigen. Da ein gewisser Zusammen
hang zwischen der Abnahme der Geburtenzahl und der Ab
nahme der Sauglingssterblichkeit besteht, der iibrigens, wie 
die bestehenden Kurven von RosIe beweisen, in den einzelnen 
Stadten durchaus nicht regelma13ig hervortritt und da ferner 
in den betrachteten Zeitraumen auch die Gesamtsterblichkeit 
eine Neigung zur Abnahme hat, so sind in der Tabelle 1 die 
relativen Zahlen flir Preu13en angefiihrt und zwar: 

Geburtenzahl 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 

36,52 
35,83 
34,73 
35,04 
33,77 
34,00 
33,23 
32,09 

32,00 I 
30,83 
29,36 

1) Seite 11 ff. 

Sterblichkeit aIler Alters-
klassen auf 1000 Einwohn. 

20,7 
19,3 
19,9 
19,5 
19,8 
18,0 
17,96 
18,03 
17,11 
16,13 
17,21 

Sauglingssterblichkeit 
auf 1000 Geburten 

269,69 
209,37 
230,48 
222,42 
229,66 
214,27 
200,99 
206,21 
191,10 
177,07 
212,30 



- 42 -

Setzt man nun in jeder Reihe die Zahlen fiir das Jahr 1900 
gleioh 100, so erhalt man folgende Tabelle 2: 

Geburtenzahl Gesamtsterblichkeit Sauglingssterblichkeit 

1901 100,0 100,0 100,0 
1902 98,1 93,2 77,6 
1903 95,1 96,1 85,4 
1904 95,9 94,2 82,4 
1905 92,4 95,7 85,2 
1906 93,1 87,0 79,5 
1907 91,0 86,8 74,5 
1908 87,9 87,1 76,5 
1909 87,6 82,7 70,9 
1910 84,4 77,9 65,7 
1911 80,4 83,1 78,7 

AIle 3 Zahlengruppen haben also von 1901-1910 eine 
absteigende Tendenz; die Kurve £iir die Sauglingssterbliohkeit 
aber fallt tiefer ab als diejenige der Geburtenzahl und der 
Gesamtsterbliohkeit, und sie hat seit dem Jahre 1906 eine Neigung 
zu starkem AbfaH, die nur durch das abnorme Jahr 1911 wieder 
eine starkere Abweichung erfahrt. 

Immer aber bleibt der Anteil des ersten Lebensjahres an 
der Gesamtsterbliohkeit nooh ein unerh6rt hoher. Hier heiBt 
es mit aller Macht einsetzen. 



Tell II. 

Die Beldimpfnng der Sanglingssterblichl(eit. 
Es gilt die Durchfiihrbarkeit del' Sauglingsfiirsorge zu bewei

sen. Die Richtlinie muB sein: staatliche und gemeindliche Er
ziehung des Vollws unter gleichzeitiger Darbietung der bierfiir 
notigen Einrichtungen und unter Mitbeteiligung freier Krafte. 

Ao ungemein wichtig die EntwickJung del' Spezialwissenschaft 
auf dem Gebiete del' Padiatrie, so grundlegend und unentbehr
lich die Kinderheilkunde fiir diese Arbeit auch ist, so falit doch 
del' Lowenanteil del' Praxis gegeniiber del' Theorie zu. Dement
sprechenrl ist auch die Aufwendung von Mitteln durcb Reich und 
Staat einerseits und die Kommunen sowie den mit ihnen arbei
tenden Stiftungen und Wohlfahrtsorganisationen andererseits zu 
bemessen. 

Das Reich, das keinen Gebraucb von del' ihm verfassungs
gemaB zustebenden Ermachtigung gemacht bat, MaBl'egeln del' 
Medizinalpolizei auf diesem Gebiete zu iibernehmen, ist in eine all
gemeine Bekampfung del' Sauglingssterblichkeit nicbt eingetreten. 
An finanzielien Mitteln".wendet es lediglich eine Summe von 
jahrlicb 60000 Mark zrir Unterstiitzung eines wissenscbaftlich 
und sozial arbeitenden Zentralinstituts, des Kaiserin-Auguste
Viktoria-Hauses zur Bekampfung del' Sauglingssterblicbkeit im 
Deutscben Reicbe auf. Aullerdem arbeitet das Kaiserliche Ge
sundbeitsamt in statistischer und aufklarender Weise, 

Die Staaten iiberlassen den Kampf gegen die K.rankbeit und 
den Schutz del' Gesundbeit den Kommunen. Sie bilden die 
Arzte aus, abel' im aligemeinen nicbt fort. Die Zabl del' padiatri
schen Ordinariate mit eigenen Kinderkliniken an den Univer
sitaten ist gering. Bei del' ungemein grollen Bedeutung dieses 
Wissenscbaftszweiges fiir die Volksgesundbeit soliten sie vel'
meb.rt, auch fiir Vermebrung del' Sauglingsbetten in den Kinder
kliniken gesorgt werden. Kinderbeilkullde ist Ieider kein Prii
fungsfacb des mec1i:,dnischen Staatsexamens. Die arztliche Fort
bildung liegt im wesentlichen in privater, allerdings anerkannter 
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und offiziell geforderter Hand. Die Fortbildungskurse des Prcu
Bisehen Kriegsministeriums, die sieh im wesentliehen auf aktive 
Militararzte besehranken, kommen bisher nieht in Frage. 

1m Verwaltungswesen fehIt es z. B. in PreuBcn nieht an sorg
samer Beobachtung und wertvollen Anregungen und Ermittlun
gen seitens der Zentralinstanz. Ihr ideelles Eingreifen, namentlieh 
die Tatigkeit der Medizinalabteilung des Ministeriums des Innern 
und die nimmermiide Anregung des Geheim. Obermedizinalrates 
Dr. Dietrich ist in hohem Grade dankenswert. Nur miiBte der 
Staat sieh auf einen metalliseheren Boden stellen konnen, denn 
mit den im Etat enthaltenen 55000 M., von denen erfreulieher
weise 40000 M. dem obengenannten wissensehaftlieh- und sozial
arbeitenden Institut, dem Kaiserill-Auguste-Viktoria-Hause zu
flieBen, ist nieht viel tatkraftige materielle Unterstiitzung mog
lieh. Man sollte die Staatsmaxime wenigstens insoweit andern, 
als man Mittel zur Fiirsorge fiir das Gedeihen der gesunden Kin
der bereit stellt, weil es sieh hier um die Losung eines den Staat 
in seinen vitalsten Interessen tre££enden volkswirtschaftlie>hen 
und rassehygienisehen Problems handelt. Es ist dabei nieht 
erforderlieh, daB der Staat der Trager des Unternehmens wird, 
es geniigt, wenn er naeh dem Muster der Jugendpflege diejenigen 
aueh materiell unterstiitzt, die fiir Durchfuhrung der Arbeit ge
eignet sind. Es mag darauf aufmerksam gemaeht werden, daB die 
subventionierte Jugendpflege aueh die kOrperliche Ertiiehtigung 
um£aBt. Mit den Staatsgrundsatzen laBt sieh aber sehr wohl 
eine finanzielle Unterstiitzung desjenigen Teils der Sauglings
fiirsorge vereinigen, der in der Volksbelehrung besteht. Und ge
rade dieser Teil ist es, del', wie unten weiter auszufuhren sein wird, 
den wesentliehsten Riiekgang der Sauglingssterbliehkeit bewirken 
und die erforderliehe Grundlage zur besseren physisehen Ent
wicklung im Lebensbeginn sehaffen muB. Wie wir oft dureh die 
Kinder an die Eltern kommen, so miissen wir hier umgekehrt 
dureh die Eltern, im wesentliehen dureh die Mutter, an das zar
teste Kindesalter kommen. Siiuglingsfiirsorge, besser Kleinkinder
fiirsorge ist ohne Mutterfiirsorge iiberhaupt nieht denkbar, moge 
letztere nun in Sorge fiir das korperliehe Wohl als Mutter oder in 
deren geistiger Ausbildung fiir den Mutterberuf bestehen. 

Die Aufwendungen anderer Staaten fur den Sauglingssehutz 
sind iibrigens teilweise betraehtlieh hoher als in PreuBen. Bayern 
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gibt aus dem Etat und indirekt durch eine Lotterie uber 100 000 M. 
jahrlich, Hessen stE'llt ffu die Organisation einen Verwaltungs
beamten auf Staatskosten. Ungarn, das zielbewuBte, energische 
Rasseland, beherbergt in seinen 17 Asylen und 300 Kolonien nicht 
weniger aIs 56 000 Kinder und hat einen Staatsaufwand von ca. 
10 Millionen Kronen jahrlich, von welcher Summe ein wesentlieher 
Teil auf die Sauglingsfiirsorge zu reehnen ist. 

Zu den unbedingten, staatlieherseits zu erfiillenden Pfliehten 
in der Sauglingsfiirsorge gehort ein zweekmaBiger Ausbau der 
Vormundschaft, namentlieh ffu die unehelichen und armen Kin
der. Tritt eine energische und zielbewuBte Ffusorge ffu diese 
rechtzeitig, d. h. moglichst schon vor der Geburt, ein und wird 
sie verstandnisvoll durchgefiihrt, dann kann ein Heer von Menschen, 
das jetzt verkiimmert, zu in geistiger und korperlicher Beziehung 
vollwertigen Menschen herangezogen werden. Den unehelichen, 
an seinem El'seheinen sehuldlosen Saugling den Fehler seiner 
Eltern entgelten zu lassen, ist weder ethiseh, noeh christlieh rich
tig, sondern eine Barbarei. Die Einwendung, daB die Ffusorge 
fur uneheliche Sauglinge die Unmoral fordere, ist nur dann 
richtig, wenn sie den Fehler macht, die Mutter bedinglos von 
ihrem Kinde zu entlasten. Jede Hilfe gegeniiber dem Hilliosen 
hat ihr MaB, sowohl in geistiger wie in wirtschaftlieher Beziehung; 
sie muB iiber das Erforderliche weder nach unten noeh naeh oben 
hinausgehen. Das DbermaB, mit welehem der uneheliehen Mut
ter das Kind ganz abgenommen wird, ist freilieh zu verurteilen, 
denn das ersehwert, daB sie zu einer naehhaltigen Erkenntnis 
ihres Handelns kommt. Eine Verbindung mit dem Kinde mull 
bestehen bleiben, sie muB nach ihren wirtschaftliehen Kraften 
zu seinem Unterhalt beitl'agen. Aueh der Druck fiir einen pel'
sonlichen Zusammenhang dal'f nicht fehlen; fl'eilich ist seine 
Ausfiihrung nicht eben einfach. Gute Ansatze sind in manehen 
"\Vochnel'innenheimen gemaeht, in denen die Entbundene aueh 
ubel' die Sehutzfl'ist hinaus solange als moglich mit ihrem Kinde 
behalten mrd, das von del' Anstalt wahl'end del'jenigen Stunden 
versorgt wird, in denen sie auf Arbeit geht. Die neueren Unter
nehmungen dieser Art bestehen uoeh nicht lange .und sind auch 
nieht zahlreieh genug, um aus ihrer Wirksamkeit feste Schliisse 
zu ziehen. 1m einzelnen wird wohl uoeh etwas herumgetappt, 
und ebenso erscheint es zweifelhaft, ob die el'ziehliehe Tatigkeit 
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an der Mutter uberall ausreichend ist. Als vorbildlich kann eine 
altere schwedische Anstalt bezeichnet werden. Diese Art der 
geschlossenen Fursorge kann aber niemals die Frage allein losen. 
Gegenuber der ungemein groBen Zahl der unehelichen Mutter 
und Sauglinge - im Jahre 1910 sind in Deutschland 172384 un
eheliche Kinder geboren - und den entsprechenden geradezu un
geheuren anstaltlichen Versorgungskosten wird, wie uberall in 
der Sauglingsfftrsorge, der offenen Fursorge auch hier der Lowen
anteil zufallen. 

DaB die Fursorge durch den ehrenamtlichen Einzelvormund 
im wesentlichen versagt hat, braucht nicht mehr bewiesen zu 
werden und ist durch die EinfUhrung der Berufs- und Sammel
vormundschaft anerkannt worden. 

Den Vormiindern, mogen sie noch so treffliche und gewissen
hafte Menschen sein, geht in den weitaus meisten Fallen die Kennt
nis, wenigstens die Sicherheit ab, wenn sie in bezug auf nicht 
ausreichenden korperlichen Zustancl einschreiten sollen. Dem 
Einzelvormuncl ist die Beschaffung von Pflegestellen und die 
Verfolgung von Rechtsanspruchen nicht leicht, jedenfalls nicht 
so gelaufig, daB alles mit der wunschenswertesten Schnelligkeit 
geschehen kann. 

Das Burgerliche Gesetzbuch hat es zwar bei der ehrenamtlichen 
Vormundschaft belassen, gibt der Landesgesetzgebung im § 136 
des Einfuhrungsgesetzes aber das Recht, uber eine begrenzte Be
rufsvormundschaft Bestimmungen zu treffen. Es kann dennoch 
1. der Vorstand einer unter staatlicher Aufsicht oder Verwaltung 
stehender Erziehungs- oder Verpflegungsanstalt oder ein Beamter 
aIle oder einzelne Dienste und Pflichten eines Vormundes fiir 
diejenigen Minderjahrigen erhalten, die in der Anstalt oder unter 
Aufsicht des Vorstandes oder des Beamten in einer von ihm aus
gewahlten Familie oder Anstalt od~r der Beamte kann auch nach 
der Beendigung der Erziehung oder der Verpflegung bis zur 
Volljahrigkeit des Mundels diese Rechte und Pflichten behalten, 
unbeschadet der Befugnis des Vormundschaftsgerichts, einen 
anderen Vormund zu bestellen, 2. konnen die Vorschriften der 
Nr. 1 bei unehelichen Minderjahrigen auch dann gelten, wenn diese 
unter Aufsicht des Vorstandes oder des Beamten in der mutter
lichen Familie erzogen oder verpflegt werden, 3. kann der Vor
stand einer untel' staatlicher Verwaltung oder Aufsicht stehenden 
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Erziehungs- oder Verpflegungsanstalt oder ein von ihm bestimm
ter Angestellter der Anstalt odeI' ein Beamter von den nach § 1776 
des Biirgerlichen Gesetzbuches berufenen Personen zum Vormunde 
der zu 1 und 2 bezeichneten Minderjahrigen bestellt werden; 
4. kann im FaIle einer nach 1-3 stattfindenden Bevormundung 
von del' Bestellung eines Gegenvormundes abgesehen, auch kon
nen in solchem FaIle die nach § 1852 a. a. O. zulassigen Befreiun
gen statuiert werden. 

PreuBen hat im Artikel 78 des Ausfiihrungsgesetzes zwar die 
Anstaltsvormundschaft eingefiihrt, aber im Gegensatz zu Sach
sen leider nicht die generelle Vormundschaft iiber uneheliche Kin
der, nul' angeordnet, daB auf Grund ortsstatutarischer Bestim
mungen Beamte der Gemeindeverwaltung aIle odeI' einzelne 
Rechte und Pflichten eines Vormundes fUr diejenigen Minder
jahrigen iibertragen werden konnen, welche im Wege der offent· 
lichen Armenpflege und unterAufsicht del' Beamten entweder in 
einer von diesen ausgewahlten }'amilie odeI' Ansta.It odeI', sofern 
es sich um uneheliche Minderjahrige handelt, in del' miitterlichen 
Familie erzogen odeI' verpflegt werden. 

Demnach konnte in PreuBen ein uneheliches Kind erst dann 
unter Generalvormundschaft kommen, wenn es bzw. seine Mut· 
ter der Armenpflege bereits anheimgefallen sind, und wenn dem
entsprechend tatsiichlich verfahren wiirde, ware diese Vormund
schaft in den meisten Fallen nutzlos odeI' von geringem Wert, 
da sie meist erst Monate nach del' Geburt des Kindes einsetzen 
konnte. Gli.tcklicherweise hat die Praxis geholfen, indem sie den 
Berufsvormund in solchen Fallen auf Grund einer Abmachung 
mit dem Vormundschaftsgericht zum Einzelvormund ernennt. 
Es ist bedauerlich, daB del' preuBische Staat nicht die vollen Be
fugnisse des Biirgerlichen Gesetzbuches ausgenutzt hat, denn 
ohne deren 4nwendung ist die im allgemeinen auBerordentlich 
hohe Sterblichkeit der unehelichen Kinder und ihre spatere Vel'
wahrlosung nicht zu vermeiden. Einige groBe Stadte haben sta· 
tutarische Bestimmungen erlassen, abel' in dem weitaus groBten 
Teil des Staates bleibt die Arbeit Vereinen und Einzelpersonen 
iiberlassen, die fiir die Erfiillung diesel' Aufgabe durchaus unzu· 
langlich sind. Nur eine absolute Durchfiihrung del' Vormund
schaft iiber die Unhelichen kann den Saugling vor Tod oder Siech
tum retten und den richtigen Grundstein zur Beseitigung spaterer 
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Verwahrlosung, einer groBen Gefahr fUr das Staatsleben, legen. Es 
hindert das auch nicht, wie es das Verfahren in Sachsen lehrt, 
daB in geeigneten Einzelfallen mit Einverstandnis des Berufs
vormunds ein wirklicher Einzelvormund ernannt wird. Gerade 
aber beim Saugling, auch beim gesunden, kann jeder nicht schnell 
genug reparierte Fehler unvergleichlich rasch zur Katastrophe 
fUhren. Aus diesen Kindern, wenn sie geistig und kOrperlich nicht 
geniigend versorgt werden, rekrutiert sich ein sehr betrachtlicher 
Teilder gegen die Strafgesetze VerstoBenden. Will man der Ent
wicklung der unehelich Geborenen zu Minderwertigen oder Un
tauglichen erfolgreich entgegenwil'ken, dann muB mit dieser Ar
beit schon von der Geburt an bzw. schon vor der Geburt begon
nen werden. Die korperliche Entwicklung im ersten Lebensjahre 
legt den Hauptgrund fUr das Corpus sanum als GefaB fUr die 
mens sana. Auch die Ernennung des Einzelvormundes dauert 
selbst bei promptem Arbeiten der Behorde zu lange. Die An
melaung beim Standesamt, dessen Mitteilung an das Gericht, die 
Befragung des Waisenrates, Ladung und Verpflichtung des Vor
geschlagenen, der gern abzulehnen sucht und zu diesem Zwecke 
aufschiebende Weiterungen macht, nehmen viel Zeit in Anspruch. 
Der mit dem notigen Stabe von genugend sozial ausgebildeten 
Sauglingspflegerinnen umgebene, selbst in sozialen und hygieni
schen Kenntnissen hochstehende Berufsvormund kann mit seinen 
Machtbefugnissen rasch, sicher und erfolgreich arbeiten. Er 
verfugt uber die notigen guten Pflegestellen, kann mit verstan
diger Hille alle kontrollieren und zur Beseitigung del' schlechten 
beitragen, kann namentlich als Angestellter einer groBenStadt 
die rechtzeitige Unterbringung del' Kinder auf dem Lande ver
anlassen, ehe ihre Umwelt ihnen gefahrlich wird. Er fordert mit 
der notigen Geschaftsgewandtheit die von dem Einzelvormund 
oft ungemein ungeschickt und langsam, oft auch erfolglos ange
forderten Alimente ein und entlastet dadurch die Mutter und den 
Armenstaat. Sehr wesentlich ist auch die Aufsicht uber den Orts
wechsel und die daraus sich ergebende Dberweisung. Ein Bei
spiel fur Erfolg in solchen Einrichtungen ist Leipzig. Dort betrug 
die Summe del' im Jahre 1910 eingezogenen Alimentenbeitrage 
nicht weniger denn rund 366 000; seit 1900 zahlten die unehelichen 
Vater weit uber 2 Millionen Mark. 

Gegen schlechte Eltern, deren Handeln. oder Unterlassen das 
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Leben des Sauglings gefahrdet, bietet das Biirgerliche Gesetzbuch 
in den §§ 1666 und 1838, dem sich das preuBische Fiirsorgegesetz 
vom 2. Juli 1900 in § 1 Nr. 1 anschlieBt, eine Randhabe. Voraus
setzung der Entziehung des Sorgerechts ist des sen MiBbrauch, 
Vernachlassigung des Kindes oder unsittliches Verhalten des Vaters. 

Die Reichsgewerbeordnung (Novelle vom 28. Dezember 1908) 
kennt einige Bestimmungen zugunsten des Mutterschutzes, di
rekter und indirekter Art, in den §§ 137ff., 154a. Es ist verboten, 
Arbeiterinnen zu der Nachtzeit, d. i. von 8 Uhr abends bis 6 Uhr 
morgens, ferner am Sonnabend sowie an Vorabenden der Fest
tage nach 5 Uhr nachmittags zu beschaftigen. Die Beschaftigung 
darf nicht langer als 10 bzw. an den Vorabenden der Sonn- und 
Festtage 8 Stunden dauern, es muB einstiindige Mittagspause 
gewahrt werden, und nach Beendigung der taglichen Arbeits
zeit ist eine ununterbrochene Ruhe von mindestens 11 Stunden zu 
gewahren. Arbeiterinnen, die ein Rauswesen zu besorgen haben, 
sind auf ihren Antrag 1/2 Stunde vor der Mittagspause zu entlassen, 
wenn diese nicht mindestens 11/2 Stunden betragt. Wochnerinnen 
diirfen vor und nach ihrer Niederkunft im ganzen wahrend 8 W 0-

chen nicht beschaftigt werden. lhr Wiedereilltritt ist an den 
Ausweis gekniipft, daB seit ihrer. Niedel'kunft wenigstens 6 Wo
chen verflossen sind. Arbeiterinnen diirfen nicht in Kokereien 
und nicht zum Transport von Materialien bei Bauten aller Art 
verwendet werden. In den weiteren Bestimmungen werden Kon
trollmaBregelll gegeben und einige Ausnahmell gestattet. Auch 
hat der Bundesrat die Ermachtigung, die Verwendung von Ar
beiterhmen fiir gewisse Fabrikationszweige, die mit besonderen 
Gefahren fiir Gesundheit oder Sittlichkeit verbunden sind, ganz
Hch zu untersagen oder von besonderen Bedingungen abhangig 
zu machen, und von dieser Befugnis ist in groBerem Umfange 
Gebrauch gemacht worden. 

Auf die Notwendigkeit solcher und ahnlicher Bestimmungen 
hatte schon Seine Majestat der Kaiser hingewiesen, als er auf 
dem 1890 in Berlin tagenden internationalen Arbeiterschutz
kongreB sagte: "Das Arbeitsverbot fiir Wochnerinnen hangt 
mit der Rebung der Rasse zusammen; deshalb darf in solchen 
Sachen das Geld keine Rolle spielen." 

Bereits nach dem alten Krankenversicherungsgesetz von 1883 
hatten die Kassen - abgesehen von Gemeinde- und Rilfskran-

Behr·Pinnow, Geburtenriickgang. 4 
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kenkassen - fUr 3 Wochen nach der Entbindung eine Unterstutzung 
zu geben, und zwar in Hohe des Krankengeldes. Auch konnte 
als freiwillige Leistung Erhohung des Krankengeldes und einiges 
andere von ihnen beschlossen werden. Die Novelle von 1892 
schrieb fur die genannten Kassen als Mindestleistung eine Unter
stutzung in Hohe des Krankengeldes an solche Wochnerinnen 
vor, welche innerhalb des letzten Jahres, vom Tage der Entbin
dung an gerechnet, mindestens 6 W ochen hindurch einer auf Grund 
des Gesetzes errichteten Kasse oder einer Gemeindekrankenver
sicherung angehort haben, auf die Dauer von mindestens 4 Wo
chen nach ihrer Niederkunft, und soweit ihre Beschaftigung nach 
den Bestimmungen der Gewerbeordnung fUr eine langere Zeit 
untersagt ist, fur diese Zeit. Daneben war u. a. die statutarische 
Erhohung der Wochnerinnenunterstutzung auf 6 Wochen und die 
Ausdehnung einer solchen Bestimmung auf die Ehefrauen der 
Versicherten, wie bereits in dem Gesetz von 1883 zulassig. 

Die Reichsversicherungsordnung hat gegenuber diesen Be
stimmungen einige Fortschritte zu verzeichnen (§§ 195ff.). Woch
nerinnen, die im letzten Jahre vor der Niederkunft mindestens 
6 Monate hindurch auf Grund der Reichsversicherung oder bei 
einer knappschaftlichen Kasse gegen Krankheit versichert ge
wesen sind, erhalten ein W ochengeld in Hohe des Krankengeldes 
fUr nunmehr 8 vVochen, von denen mindestens sechs in die Zeit 
nach der Niederkunft fallen mLlssen (§ 195). Krankengeld kann 
neb en W ochengeld nicht gewahrt werden. Fiir Mitglieder der 
Landkrankenkassen, die nicht der Gewerbeordnung unterstehen, 
wird die Dauer des Wochengeldbezuges durch die Satzungen mit 
einem Spielraum von 4-8 Wochen bestimmt (§ 145). Weiter 
gibt das Gesetz die Befugnis, der Wochnerin mit ihrer Zustim
mung an Stelle des W ochengeldes Kur und Verpflegung in einem 
Wochnerinnenheim zu gewahren. Hat sie in solchem FaIle bisher 
von ihrem Arbeitsverdienst Angehorige ganz oder uberwiegend 
unterhalten, so ist neben der Anstaltspflege fl'ir die Angehorigen 
ein Hausgeld im Betrage des halben Krankengeldes zu zahlen. 
Unter gleicher Voraussetzung kann die Kasse auch Hille und 
Wartung durch Hauspflegerinnen gewahren und dafur das W ochen
geld bis zur Halfte abziehen (§ 196). Den versicherungspflich
tigen Ehefrauen oder allen weiblichen Versicherungspflichtigen 
konnen Hebammendienste und arztliche Geburtshilfe, die bei der 
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Niederkunft erforderlich werden, unter Voraussetzung der oben 
erwahnten Zugehorigkeitsdauer zur Kasse zugebilligt werden 
(§ 198). 

Weiter kann die Satzung Schwangeren, die der Kasse min
destens 6 Monate angehoren, ein Schwangerengeld in Rohe des 
Krankengeldes bis zur Gesamtdauer von 6 'Vochen gewiihren, 
wenn sie infolge der Schwangerschaft arbeitsunfahig werden; 
sie kann auf die Dauer dieser Leistung die Zeit der Gewahrung des 
W ochengeldes vor der Niederkunft anrechnen, und sie kann Reb
ammendienste und arztliche Behandlung zubilligen, die bei 
Schwangerschaftsbeschwerden erforderlich werden (§ 199). 

Den zuerst erwahnten Wochnerinnen (§ 195) kann ein Still
geld bis zur Hohe des halben Krankengeldes und bis zum Ablauf 
der 12. Woche nach der Niederkunft gewahrt werden (§ 200). 

Endlich kann versicherungsfreien Ehefrauen der Versicherten 
Wochenhilfe zugesprochen werden. Hinzu kommt noch eine 
bedeutende Ausdehnung des Kreises der Versicherten und eine 
Hinaufsetzung der Einkommensteuergrenze auf 2500 M. 

Diese Bestimmungen haben namentlich deswegen, wei! sie 
meist fakultative sind, eine gewisse Enttauschung hervorgerufen. 
DaB man nicht endlich die Schwangerschaftsbeschwerden der 
weiblichen Versicherungspflichtigen als Krankheit im Sinne des 
§ 217 ansieht und entsprechende Bestimmungen fur solche Falie 
vorschreibt, ist sehr bedauerlich. In den meisten Falien wird 
die Arbeit die Ursache sein, daB Beschwerden in der Schwanger
schaft eintreten, diese also nicht normal verlauft, und deswegen 
solite man, in unserer sozialdenkenden Zeit sich nicht angstlich 
an theoretische Wortdefinitionen, wie hier bei dem Worte Krank
heit, halten. Diesem Standpunkte wurde auch entsprechen, daB 
bei Besorgnis von nicht normalen Entbindungen die Unterbrin
gung in eine Entbindungsanstalt gefordert werden kann und daB 
die durch die Schwangerschaft bedingte Arbeitsunfahigkeit durch 
ein Schwangerengeld in Hohe des Krankengeldes fur einen ge
wissen Zeitraum entschadigt werden muB. Diese Leist-ungen obli
gatorisch zu machen, ware aber nicht nur aliein deswegen richtig 
gewesen, wei! der AniaB zu ihrer Gewahrung in der Regel auf 
Arbeitsfolgen zuruckzuflihren sein wird, sondern auch darum, 
wei! in ihnen ein wesentliches Mittel zur Vermeidung anderer 
Versicherungsleistungen, namlich langdauernder Krankenunter-

4* 
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stutzungen, auch von Invalidenrentenzahlungen liegt. Das gilt 
von diesen Leistungen wohl in besonders hohem MaBe und hatte 
um so eher berucksichtigt werden konnen, als in der Reichsver
sicherungsordnung der Weg zur Zusammenfassung der Versiche
rungszweige wenigstens auBerlich beschritten worden ist. Fakul
tative Leistungen der Kassen werden auBerdem nicht allzu hau
fig und meist nur dort beschlossen, wo die Lage der Versicherten 
ohnehin gunstiger ist. Es darf auch nicht vergessen werden, daB 
fUr die Erhaltung der Arbeitsfahigkeit namentlich der Frau be
sonders schwerwiegende Grunde sprechen, da der AnlaB fur ihre 
Arbeit meist darinzu suchen ist, daB sie an Stelle des naturlichen 
Ernahrers ihrer Kinder steht oder zur notwendigen Erganzung 
seines Verdienstes mithelfen muB. 

Ebenfalls bedauerlich ist es, daB man den groBen sozialen 
Gedanken des Stillgeldes nur in fakultativer Form in das Gesetz 
hineingearbeitet hat. Wenn auch zuzugeben ist, daB diese Leistung 
nicht direkt auf dem Gebiete der Krankenversicherung zu for
dern ist, so liegt in ihr doch eine ungeheure Bedeutung, die aller
dings weit uber den Rahmen des Gesetzes hinaus wirken wiirde. 
Sie wurde geradezu bahnbrechend fur die Anerkennung und Durch
fiihrung des wichtigsten Teils der Sauglingsfilrsorge, der natur
lichen Ernahrung sein. Friedrich der GroBe schrieb im Allgemeinen 
Landrecht das Stillen vor und gab dem Ehemanne die Entschei
dung uber dessen Durchfuhrung. Mochten wir in moderner Ge
setzgebungsform, auf einem Gesetzgebiete, das einen erheblichen 
Teil der Bevollwrung betrifft, das in so erschreckender Weise 
zuruckgegangene Stillen schutzen und belohnen. 

Die Reichsversicherungsordnung kennt also eine gewisse Mut
terschaftsversicherung fUr erwerbstatige weibliche Personen und 
fUr Ehefrauen Versicherter, sie hat auch den Kreis der bisher Ein
bezogenen erheblich erweitert, aber die meisten Leistungen sind 
fUr die Kassen fakultativ, es werden lange nicht aIle erwerbs
tatigen Frauen erfaBt und es bleibt ein groBer Kreis nicht erwerbs
tatiger weiblicher Personen ausgeschlossen, fur die der Ausgleich 
der Wochenbett- usw. Kosten im Wege der Versicherung eine 
wirtschaftliche Notwendigkeit ist. Wohl konnen weibliche Per
sonen, die aus der Versicherungspflicht ausscheiden, diese frei" 
willig fortsetzen, und es konnen auch gewisse selbstandige Arbei
terinnen mit. einembegrenzten Einkommen sich freiwillig ver-
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und auch dann noch bleibt ein Heer von Frauen ohne l\1utter
schaftsversicherung, die sie recht notig hatten. 

Es wiirde auch manche offentlich Versicherte sich gern durch 
weitere Beitrage hohere Leistungen verschaffen, um flir die Zeit 
des ErwerbsausfaUes, in einer Zeit, in der gerade besonders hohe 
Ausgaben entstehen, die sonst verdiente Summe voU zu erhalten. 
Dbrigens ist auch das Verbleiben in der Invalidenversicherung 
von Vorteil, namentlich in bezug auf ein etwaiges Heilverfahren. 

Die bestehenden sozialpolitischen Gesetze bieten hiernach 
sowohl in bezug auf den Kreis der Betroffenen als die Moglichkeit 
genugender Leistungen nichts Ausreichendes. 

DaB erhohte Leistungen fUr die Schwangern und Entbundenen, 
namentlich bei hohem Schwangeren- und Wochengeld, gi.'mstig 
auf die Minderung der Sauglingssterblichkeit einwirken, ist zwar 
nichu in umfangreicher Weise, aber doch bei einzelnen Fabrik
krankenkassen sicher nachgewiesen. Die Sterblichkeitsziffer bei 
den Sauglingen der Kassenmitglieder ist ganz betrachtlich zuruck
gegangen und hat hier unbedingt ihren Grund in der Schonung 
der Mutter vor und nach der Geburt. Umgekehrt beweist der 
hohe Prozentsatz der Sterblichkeit von Sauglingen fabriktatiger 
Mutter, der in einzelnen Gegenden z. B. fur die Textilindustrie 
nachgewiesen ist, die traurigen Folgen der Arbeit zu schonungs
bedUrftigen Zeiten. Der Schaden trifft Mutter sowohl als Kind, 
und nicht nur in einfach nachweisbaren Formen, wie Fehlgeburt, 
FrUhgeburt, schwerer Entbindung, langem Wochenbett, schlech
ter Ernahrung oder fruhem Tod des Kindes, sondern auch in 
anderen, z. B. in spater oder aUmahlich auftretender Verschlech
terung der Konstitution der Mutter, in angeborener Konstitu
tionsminderwertigkeit des Kindes und allen ublen Folgen solcher 
Deklassierung zu Minusvarianten.. Die Erfahrungen und Be
rechnungen groBer Ortskrankenkassen erweisen liberhaupt, daB 
die weiblichen Versicherten die mannlichen an Zahl und Dauer 
der Erkrankungen ubertreffen und bringen damit auf der einen 
Seite den Beweis, daB der Frauenkorper den Arbeitsgefahrdun
gen weniger gewachsen ist, wie auf der anderen Saite die Mahnung, 
im Interesse des Aufwachsens eines gesunden Geschlechts diese 
Gefahrdungen auf das MindestmaB herabzusetzen. 

FUr die Einrichtung einer genugenden Mutterschaftsversiche-
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rung konnen drei Faktoren in Betracht kommen, das Reich, die 
Gemeinde und freiwilliger ZusammenschluB, letzterel' unter Be
teiligung del' freiwilligen Liebestatigkeit, oder Kombinationen 
dieser drei Arten. Abgesehen von einer einzigen kommunalen 
Mutterschaftskasse gibt es einige wenige in Baden, die von der 
Heidelberger Propagandagesellschaft eingerichtet sind. An Stelle 
des Reiches konnten wohl kaum mit Rucksicht auf die sozial
politische Materie die Staaten treten. Fiir dieses sowohl als fur 
die Gemeinde ergibt sich in bezug auf den Kreis der Versicherten 
eine betrachtliche Schwierigkeit. Es wird in den bisher bestehen
den Mutterschaftskassen eine Carenzzeit von mindestens neun 
Monaten verlangt und diese V oraussetzung ist schlechterdings 
unerlaBliche Vorbedingung fur ihr finanzielles Bestehen. Dieser 
Zeitraum ist so bemessen, daB nur solche Personen Aussicht auf 
Beitrage haben, die noch keine werdenden Mutter sind. Gestatten 
die genannten Faktoren aber unter solchen Voraussetzungen Le
digen den Beitritt, so rutteln sie an dem untersten und sichersten 
Aufbau des Staates, del' Familie, denn sie heiBen es dalm mit 
der Annahme solcher Versicherung indirekt gut, daB die Ledige 
ein Kind erzeugt, ohne zu heiraten. 

Erwagt man die Heranziehung der drei genannten Faktoren, 
so darf gesagt werden, daB die freiwillige Liebestatigkeit auf 
diesem Gebiet in Gemeinschaft mit del' Selbsthilfe billig nul' als 
propagandistische Tatigkeit aufgefaBt werden kann. Sie kann 
selbstredend keine ausgedehnte, geschweige denn genugende Ver
sicherung herbeifuhren. Die Dbernahme diesel' Leistungell auf 
die Kommune wiirde nul' dann von Wert seill, wenn sie allgemein 
ware, d. h. wenn durch Gesetz angeordnet wurde, daB sie die 
Tragerin werden und ein bestimmter Personenkreis zwangsweise 
beitreten muB. Die Belastung del' kommunalen Haushalte wfude 
dabei eine sehr groBe werden; bei einem gewissen Spielraum in 
den Leistungen wurden diese in armeren Gegenden stets auf dem 
MindestmaB bleiben, auch die Spannung der Kommunalabgaben 
zwischen reichen und armen Gemeinwesen eine noch unertrag
lichere als jetzt werden. Ohne ein Mitwirken des Reichs ist eine 
brauchbare Mutterschaftsversicherung jedenfalls nicht zu schaffen. 

Neben den materiellen Bedenken gegen die DurchfUhrbarkeit, 
die abel' beseitigt werden mussen, entsteht noch eine weitere 
Schwierigkeit. Das ist das Verhaltnis zu den offentlichen Kran-
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kenkassenleistungen. Der Vorschlag, die Mutterschaftsversiche
rung den genannten Kassen anzuschlieBen, erscheint nicht gang
bar, denn letztere sind fUr einen bestimmten Personenkreis ge
schaffen, sind keine allgemeine Volksversicherung, wahrend die 
Mutterschaftsversicherung eine solche sein soll, allerdings nach 
obigem Vorschlage nur fur Ehefrauen mit einer oberen Grenze 
des Familieneinkommens. Bei den Krankenkassen muBten dann 
auch zahlreiche Leistungen obligatorischgemacht und noch viele 
andere geandert werden. Andererseits ware ein Einbeziehen der 
jetzt zwangsweise oder durch erweiterte statutarische Leistungen 
Versicherten in die allgemeine Mutterschaftsversicherung ein 
auBerst schwieriges Werk. Die Belassung der ledigen Arbeiterin 
bei den Krankenkassen wtirde weniger Schwierigkeiten bieten, 
ebenso die Aussonderung der Nur-Ehefrauen fUr die Mutter
schaftsversicherung. Sehr steigen schon die Schwierigkeiten fUr 
Ehefrauen als Kassenmitglieder. 

Zurzeit liegen jedenfalls noch keine greifbaren Vorschlage fur 
die Lasung dieseshochbedeutsamen Problems vor. 

Etwas ruckstandig ist die Gesetzgebung auf dem Gebiete des 
Milchverkehrs, namentlich in bezug auf die Bezeichnungen Saug
lingsmilch, Kindermilch u. dgl.; die Materie ist nur im Wege poli
zeilicher Vorschriften teilweise geordnet, die in letzter Zeit eine 
Verbesserung erfahren haben. Verlangt werden mussen Gesetze 
uber die Raltekinderaufsicht und das Ammenwesen. Letzteres 
ist ein nicht vermeidliches Dbel, wenn man nicht eine ubergroBe 
Anzahl Kinder der ktinstlichen Ernahrung zuweisen will, auch ist 
oft Frauenmilch das einzigste Mittel, ein krankes Kind vor dem 
Tode oder dauernder Konstitutionsschadigung zu bewahren. Man 
soll deswegen nicht gemeinhin den Stab uber das Ammenwesen 
brechen, sondern dafur Sorge tragen, daB seine Gefahren und 
Schaden vermindert werden. 

In Deutschland wird die Amme fast ausschlieBlich ins Raus 
in Dienstbotenform gemietet, daneben kommen nachbarliche 
Ammenleistungen ohne oder gegen geringes Entgeld vor, und seit 
einiger Zeit ist die Anstaltsamme sehr in Aufnahme gekommen. 
Schon ihre Vermittlung ist heute oft in basen Randen. Besondere 
oder allgemeine Mietsbureaus, private Vermittlung namentlich 
auf dem Lande, auch durch Hebammen und gewisse Entbin
dungsanstalten, geben nicht die notwendige Gewahr fur eine ge-
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sunde Amme. Der ideale Zustand vor AbschluB der Ermietung 
ist der, daB dieAmme, ihr eigenes und das zu nahrende Kind arzt
lich gesund und vor allen Dingen frei von Tubcrkulose und Lues 
befunden sind. Das Ammenkind gewahrt einen RuckschluB auf 
die Mutter, deren Untersuchung auf ubertragbare Krankheiten 
und Stillfahigkeit unerlaBlich ist, leider aber lange dauert und die 
Vermittlung auBerordentlich verteuert. Genugende Beobachtung 
erfordert etwa zwei Monate AnstaItsbehandlung, die jedenfalls 
das Gute hat, daB in der Zeit das Ammenkind uber das am stark
sten gefahrdete Alter gut hinauskommt, daB die Mutter eine sitt
liche Erziehung genieBt und ihre Liebe zum Kinde gefOrdert wird. 
Das Verlangen, die Ammenabgabe gesetzlich nur bestimmten 
Anstalten zu gestatten, die solche Beobachtungen und Unter
suchungen drei Monate einwandsfrei leisteny ist wohl an sich rich
tig, doch wiirde es wenigstens heutzutage sozialpolitisch ungluck
lich wirken, denn dadurch wiirde der Ammenbezug ein Privileg 
weniger wohlhabender Familien; betragt doch der volle Ersatz 
der AnstaItskosten mehrere hundert Mark, und die vorhandenen In
stitute wiirden nicht einmal allen denen Ammen liefern konnen, 
die entsprechende Kosten aufwenden konnen. Man wird sich 
vorUi-ufig mit geringeren Anforderungen begnugen mussen, aber 
wenigstens arztliche Untersuchung von Ammen und Stillkind 
nach bestimmten Grundsatzen, bei der Amme auch Blutprobe, vor
schreiben mussen, denn es solI nicht nur der Saugling vor einer 
kranken . Amme, sondern auch umgekehrt die Amme vor einem 
kranken Stillkinde geschutzt werden. Auch der Zwang, dal3 das 
Ammenkind mit der Mutter geht, fuhrt zu weit, aus rein prakti
schen Grunden schon. Freiwillige Mitaufnahme der Ammenkinder 
zu deren unleugbar grol3em Vorteil fangt an sich zu mehren. 
Unbedingt erforderlich ist aber die gesetzliche Voraussetzung, daB 
fur das Ammenkind einwandfrei gesorgt, seine Unterbringung 
durch entsprechende Lohneinbehaltung gewahrleistet wird. Auch 
uber die Verwendung etwaiger Alimente in solchen Fallen ist Be
stimmung zu treffen. 1st das Kind nicht in AnstaIts-, sondern in 
Einzelpflege gegeben, muB regelmaBiger Vorstellungszwang be
stehen. 

Die gewerbsmaBige Ammenvermittlung wird einer Konzessions
pflicht, von der anerkannte AnstaIten zu entbinden waren, unter 
scharfer Kontrolle zu unterwerfen sein. Die Ammenvertrage 
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sollen moglichst auf die voraussichtliche Stillperiode abgeschlossen 
werden, im Interesse der Ammen sowohl als des Stillkindes. 
Gleichzeitig mit AbschluB des Mietsvert.rages muB der Vermittler 
den Nachweis einer sicheren Pflegestelle fUr das Ammenkind er
bringen. Der weitere Nachweis, daB das Ammenkind drei Monate 
gestillt ist, ist zwar eine ideale und beachtliche, vorlaufig aber in 
der Praxis undurchfiihrbare Forderung. Zurzeit mag man sich 
mit einer Forderung von 2 Monaten begnugen. Eine wirklich aus
reichende Versorgung des Ammenkindes wird aber nur dann durch
fuhrbar sein, wenn der vermittelnden Anstalt die Berufsvormund
schaft ubertragen und im FaIle anderer Vermittlung der Berufsvor" 
mund, solange er aber nicht uberall vorhanden, etwa die Polizeibe
horde zur Kontrolle ausreichender Unterbringung verpflichtet wird. 

Das richtigste ware ein Reichsammengesetz, mindestens aber 
eine Erweiterung der Konzessionsbestimmungen der Gewerbe
ordnung in bezug auf Ammenvermittler. Es muB angeordnet wer
den, daB 1. die gewerbsmaBige Vermittlung von Ammen in einem 
Ort oder groBeren Bezirk nur dann statthaft ist, wenn nicht durch 
kommunale oder unter Aufsicht stehende Institute dafiir gesorgt 
ist, 2. sie in anderen Fallen von dem Nachweise eines Bedurfnisses 
abhangig gemacht wird. Moglichst strenge Anforderungen sind 
an die personliche Zuverlassigkeit des Vermittlers zu stellen. 

Solange wir aber eine so geringe Anzahl Mutterheime usw. 
wie jetzt haben, aus denen nur ein kleiner Teil des Ammenbedarfs 
hervorgehen kann und die meist des besten Materials, der kraf
tigen landlichen Weiblichkeit entbehren, hieBe es durch das volle 
Verbot der privaten Ammenvermittlung letztere fast unmoglich 
machen. Es wird ein Dbergangsstadium zu schaffen sein, in dem 
durch eine nicht ubermaBige Erschwerung des Ammenbezuges 
und durch die Erfolge der Stillpropaganda der in Betracht kom
mende Teil der Bevolkerung allmahlich der unnotigen Ammen
annahme entwohnt wird. Es ist auch in vielen Verhaltnissen, 
namentlich auf dem Lande, gar nicht moglich, im Fall rasch ein
tretenden Bedarfs nach einer Amme aIle wunschenswerten Un
tersuchungen so schnell vorzunehmen, daB das in Betracht kom
mende Kind nicht darunter erheblich leiden sollte. 

Bisher hat von den deutschen Bundesstaaten nur Hamburg 
die gesetzliche Bahn beschritten und die Untersuchung der Amme 
vorgeschrieben. 
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Nach dem tatsachlichen Stande ist die ortliche Verteilung der 
Mutter- und Sauglingsfiirsorge, wo sie uberhaupt schon vorhanden 
ist, zwischen den Gemeinden und W ohlfahrtsorganisationen eine 
auBerordentlich verschiedene. Ganz liegt sie wohl nirgends in den 
Randen der ersteren, hin und wieder wohl in Randen der Ietzteren 
Die Zahl der Zwischenstufen ist sehr groB. Die ersten Anfange 
liegen in der Regel bei den Organisationen oder Einzelpersonen; 
diese sind meist die Pioniere der sozialen W ohlfahrt gewesen und 
haben durch verschiedene Grunde angespornt im ganzen sehr 
Ansehnliches geleistet. Sie sind auch absolut nicht zu entbehren, 
denn sie haben die wertvollsten Anregungen gegeben, neue Wohl
fahrtsgebiete oft mit groBer Tatkraft und feinem Verstandnis er
griffen. Demgegenuber hat es auch an manchen Fehlern nicht 
gemangelt. Der gute Wille ist manchmal groJ3er. gewesen als das 
Verstandnis, sachgemaJ3e Beratung in der Entwicklung der Plane 
und der Durchfuhrung fehlte oder wurde gar nicht einmal ge
wfinscht. Typisch fehlerhaft ist die Grundung eines Wohlfahrts
vereins, der sodann ein Betatigungsfeld sucht, wahrend rich
tigerweise die klare Notwendigkeit der Beackerung eines be
stimmten Gebiets zum ZusammenschluB in eine Organisation 
fnhren muBte. Das starke Wachsen wirklich vorhandener Auf
gaben, das Ausscheiden ohne Ersatz oder das Fehlen leitender 
Kopfe, Geldmangel, die ublichen Eifersuchteleien und Zwistig
keiten, Kampfe mit rivalisierenden Organisationen oder gar der 
Gemeinde selbst haben haufig geschadet; das gute Werk bluhte 
nicht auf oder stagnierte. Weitschauende Kopfe in der Kommune 
haben dann Ofter die Gelegenheit wahrgenommen, die Arbeit 
ganz oder teilweise auf die Gemeinde zu ubernehmen oder sich 
wenigstens auf dem indirekten Wege bedingter Subvention eine 
Kontrolle oder eine Art Oberleitung 7U sichern. Jeder von diesen 
Wegen kann nach den ortlichen Vel'haltnissen richtig sein. Immer 
aber ist es falsch, wenn die Ol'ganisationen ohne die nbliche Fuh· 
lung mit dem Gcmeindewesen und ohne Benehmen miteinander 
bleiben. Mogen die Zwecke noeh so verscbicclen sein, es gibt <loch 
immer BerUhrungspunkte in del' praktisC'hen Arbeit, die zu Sto
rungen fuhren konnen. Das stadtische W ohlfahrtsamt ist clie Zen
trale, in der die Faden zusammenlaufen mussen, ihm mussen dureh 
Berufung etwa in einen Beirat die Vertreter der·Vereine usw. zur 
Aussprache, zum Arbeitsausgleich, zur Bewerkstelligung gegen-
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seitigen Nachrichtcndienstes HSW. zugefuhrt werden. Die Er
sparnis an Arbeitskraft und Geldmitteln ist nicht zu ullters(Jha,t·zen. 
Einige solcher Einrichtungon sind bereits gescha££en und begin
nen mit gutem Erfolg zu arbeiten. 

Die Gemeinde ",ird die Organisationen aber auch nach Absol
vierung der Pionierdienste nicht entbehren konnen, namentlich 
solche nicht, die eine Anzahl wirklich arbeitender Mitglieder ha
ben, und kleinere und armere Gemeinden werden zu einer Arbeits
ubernahme wohl selten kommen und sich mit Unterstutzung und 
Beratllng begnugen mussen. Dberall anzustreben ist das Fort
bestehen von Vereinen zur Er£lillung solcher Leistungen, die 
zwar wunschenswert sind, aber doch uber das hinausgehen, das 
dem Gpmeindesackel nutzlich und erlaubt ist. Ubernimmt die 
Gemeinde diese Leistungen, so werden sie sofort als kommunale 
Verp£1ichtungen angesehen. Dadurch entstehen leicht Ubertrei
bungen, die weder der Sache noch den gemeindlichen Finanzen 
entsprechen. 

Einen maBgebenden oder wenigstens starken EinfluB muB die 
Gemeinde auf diejenigen Arbeiten haben, die bei einer gewissen 
Kohiirenz untereinander das oi£entliche Gesundheitswesen be
trefien, gleichzeitig auch die Armenverwaltung interessieren. 
Sauglings- und Mutter£lirsorge, ZiehkinderaU£sicht, Fursorge fur 
Tuberkulose, namentlich Lungentuberkulose, fur Krebskranke 
und Alkoholiker, dies alles in Verbindung mit Wohnungsp£lege 
sind Gebiete, die sich bei ihrer praktischen Behandlung in den Fa
milien immer wieder treffen, sie sind Arbeiten, die unbedingt in 
einer gewissen organischen Verbindung ausgeffihrt werden mus
sen. Es ist auch trotz einiger theoretisch-medizinischer Einwiinde 
nicht nur nutzlich, sondern auch richtig, die Ausfuhrung der ge
samten Fiirsorgezweige sachlich ungeteilt vornehmen zu lassen, 
wenn die erforderliche Vorsicht in der Praxis beobachtet 
wird. Der Besuch del' Familien durch Schwestern verschie
dener Organisationen bringt Verwil'rung und Unzufriedenheit. 
Nur £lir ganz groBe Stadte mag die Puttersche Ansicht discu
tabel sein, eine Zweiteilung in del' Art vorzunehmen, daB 
man dem einen Teil der Fursorgeschwestern die Mutter-, Saug
lings-, Ziehkinder-, Armen- und Waisenfiirsorge, dem anderen 
Teil die ubrigen oben angefuhrten Arbeiten gibt. Die private 
W ohltatigkeit muB es sich ihrerseits ernstlich angelegen sein las-
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sen, Form und MaB ihres Gebens mit richtigem Verstandnis 
auszugestalten. Die gewaltig emporgebliihte und vorbildliche 
deutsche Wohltatigkeit hat die Kinderschuhe des mehr oder we
niger gedankenlosen Gebens ziemlich abgestreift. Die mechanische 
Unterstutzung, die die wirtschaftliche Notlage von Familien oder 
Einzelnen dadurch zu beseitigen sucht, daB sie das errechnete 
Defizit womoglich nur in bar und ohne Fiirsorge fUr die richtige 
Verwendung des Gegebenen deckt, sogar in gutherzigem tTber
maB, verschwindet alimahlich ebenso wie die niederdruckende 
Form der allzu groBen Belehrung vom erhabenen Standpunkt,. 
Es bricht sich immer mehr die tTberzeugung Bahn, daB es gilt, 
gleichzeitig geistig und materieli zu heben und die briiderliche 
Hand nur so weit hinzustrecken, daB mit oder ohne Schuld Herab
gekommene an ihr nur einen Stutzpunkt haben, der gerade so 
viel gibt, daB der Betrof£ene fahig ist, sich selbst an ihm in die 
Hohe zu ziehen. Sonst kann die gute Absicht nur schaden, indem 
sie das glimmende Funkchen Selbstvertrauen verloscht und zur 
Verbitterung oder Servilitat fuhrt. Es wird nicht immer gelingen, 
das Funkchen wieder zu einem heliodernden Feuer anzufachen, 
aber es ist schon wertvoli, wenn es zu einem etwas kraftigeren 
Brennen kommt. Diese richtige Wohlfahrtspflege ist von beson
derem Wert ffir die Mutter- und Kleinkinderfursorge, denn sie 
sichert das Elterngluck, das Gedeihen der Familie in ihrem inner
sten Aufbau. 

Die Sauglingsffirsorge im besonderen dringt auBergewohnlich 
in das Denken und Leben der Familie, namentlich der Mutter ein. 
Sie tut es deswegen, weil in dem breitesten Teil der Ffirsorge, der 
offenen, die Belehrung des Madchens, der Schwangeren und der 
Mutter sowie die Kontrolie des der Mutter Gelehrten in seiner 
Ausubung am Kinde einen sehr breiten Raum einnimmt. 

Wissen ist Macht, und ffir Bekampfung der Volksseuchen ist 
Volkswissen unerlaBliche Vorbedingung. Ohne solches kann alie 
arztliche Kunst nicht eine einzige Krankheit ausrotten oder auch 
nur eindammen. Das schlagendste Beispiel ist nach Gottstein 
die Kratze. Ihr Erreger ist seit ejnem halben Jahrtausend bekannt, 
Pathologie und absolut sichere, einfache Therapie kennen wir seit 
Jahrzehnten. Und der Erfolg1 Trotz des Fehlens einer Krank
heitsstatistik kann man aus einigen Zahlen (Krankenhaus- und 
Heeresstatistiken) mit Sicherheit ein Steigen der Kl'atzefalie 



61 

feststellen. Und das ist nur dadurch zu erkliiren, daB del' Sitz 
diesel' Infektionskrankheit sich in dem ungebildetsten, nebenbei 
auch armsten Teil del' Bevolkerung befindet. Ohne Beruck
sichtigung del' Erfassung des sozialen Faktors bleiben auch die 
ausgezeichnetsten Heilerfolge del' deutschen Arzteschaft nul' 
Stuckwerk, am Ganzen gesehen. Del' Arzt mull nicht nur willens 
sein - daran fehIt es ja auch in Deutschland nicht -, sondern 
auch auf staatlichem und gemeindlichem autoritativem Wege 
unterstutzt und angehalten werden, hygienische Kultur in aIle 
Volksschichten zu tragen. In del' einen odeI' anderen Richtung 
wird es nicht ohne Zwangsmittel del' Bevolkerung gegenuber ab
gehen. 

Die jetzige Sauglingssterblichkeit ist im volkswirtschaftlichen 
Sinne Volksseuche, und Wissen ist Macht, auch in del' Kinder
stube. GewiJ3 liegt in del' Mutter, und nicht am wenigsten in del' 
deutschen, eine hohe und starke Anlage zur Aufzucht des Kindes, 
und sie wird deswegen oftinstinktiv und bei del' Eigenart del' 
weiblichen Psyche intuitiv das Richtige treHen. Die deutsche 
Frau hat abel' auch unbestritten eine hohe Veranlagung zur Haus
frau, und doch ist es jetzt allgemein anerkannt, daB ihre Ausbil
dung im Haushaltungsunterricht nicht nul' dem Familienhaus
halt hochst forderlich, sondern unter den heutigen schwierigen 
okonomischen Verhaltnissen geradezu eine Notwendigkeit ist. 
Soweit ist man in del' communis opinio in bezug auf Kinder-, na
mentlich Sauglingspflege, leider noch nicht gekommen. Beide 
Dinge liegen dabei recht parallel: die Anlage ist da, abel' die Aus
bildung fehlt. Nul' del' Unterschied ist vorhanden, daB das Ob
jekt, fUr das ausgebildet werden solI, bei del' Sauglingspflege ein 
viel wertvolleres ist. Man darf getrost sagen: Del' Kampf gegen 
die Sauglingssterblichkeit in seinem innersten und nachhaltigsten 
Wesen ist eine geistige penetration pacifique, ein unterrichtliches 
Durchdringen del' deutschen Frauen und Madchen, das nicht fruh 
genug begonnen werden kann. Junge Mutter, die nicht in del' 
Lage sind, eine ausgebildete Pflegerin annehmen zu konnen, trei
ben sehr haufig eine gefahrliche experimentelle Sauglingspflege, 
deren Folgen fUr das Gedeihen del' Nachkommenschaft recht ver
derblich sein wtirden, wenn sie nicht durch natiirliche Begabung 
gemildert werden. Die bezahlte Pflegerin, wenigstens die ffir das 
gesunde Kind, soIl auBerdem nicht dazu da sein, die Mutter zu 
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ersetzen - es sei denn, dan sie fehlt oder aus triftigen Griinden 
ausgeschaltet ist -, sondern um sie zu unterstiitzen. Die Fiir
sorge muB als Hauptzweck haben: die Massenbelehrung. Die 
Kenntnis von Pflege und Ernahrung muB Gemeingut der deut
schen Frauenwelt werden, ehe dies zur praktischen Anwendung 
schreitet; sie ist ein Unterrichtsgegenstand, der an Wirklichkeit 
den Vergleich mit jedem anderen aushalt und soUte dem jungen 
Madchen unter allen Umstanden gelehrt werden, ehe es zur Ehe 
schreitet. Dber den Zeitpunkt eines solchen Unterrichtsbeginns 
gehen die Meinungen noch auseinander. Diejenigen, die den 
friihesten Anfang, im letzten Jahr der Volksschule, als unrichtig 
bezeichnen, tun dies aus dem gleichen Grunde, ausdem sie den 
Haushaltsunterricht in diesem Alter fiir verfriiht ansehen; sie 
halten das Fassungsvermogen in dieser Jugendzeit noch nicht fUr 

/ 
ausreichend und deswegen die angewandte Zeit fiir verschwendet 
zum Schaden anderer Disziplinen. Diese Ansicht ist falsch. Die 
natiirliche weibliche Begabung schon in diesem Alter kann nicht 
bestritten werden, und was vieUeicht noch mehr mitspricht, ist 
die praktische Notwendigkeit. Es ist nicht nur die Tatsache zu 
beriicksichtigen, daB ein gar nicht unbetrachtlicher Teil der eben 
aus der Volksschule entlassenen jungen Madchen, die zur Haus
halt- oder Fabrikarbeit noch nicht die kOrperlichen Krafte be
sitzen, sofort in die Kinderpflege eintritt, sondern noch mehr die 
Tatsache, daB ein noch viel hoherer Prozentsatz der Volksschiilerin
nen schon mit Wartung von Sauglingen, von Geschwistern oder 
von Kindern bei Nachbarn betraut wird. Es ist deswegen ein ein
faches Gebot der Praxis, ihnen die elementaren Begriffe dieses 
Gebiets zur rechten Zeit beizubringen. Dbertrieben ist es anderer
seits, wenn der Unterricht, wie es ein Frauenverein in Irland tut, 
schon bei 8-9jahrigen Madchen beginnt, es sei denn, daB im An
schluB an das heute zu hart verurteilte Puppenspiel den "little 
mothers" allereinfachste Anleitungen gegeben werden. Hierin 
liegt jedoch schon, daB solches Verfahren sich kaum von Spielerei 
entfernt. Aber 12-14jahrige Madchen haben das Fassungsver
mogen, die einfachsten Grundsatze der Reinlichkeit und der Er
nahrungstechnik sowie der Bekleidung und der Wartung in sich 
aufzunehmen. Auch der von Schulmannern als besonders schwer
wiegend bezeichnete Mangel an Anschauungs- und Demonstra
tionsobjekten ist nicht vorhanden; das kann in Form einer lebens-
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groBen Gliederpuppe ersetzt werden, und Flaschen, Windeln 
u. dgI., sind unschwer zu beschaffen. Neuerdings hat Dr. Bor
chardt auf Veranlassung des Kaiserin-Auguste-Victoria-Hauses 
die Unterrichtserfolge in New-York untersucht und hat dabei 
festgestellt, daB die little mother-leagues, die nur 12- und 13-
jahrige Madchen umfassen, sich vortrefflich bewahren. 

Dieser Unterricht ist auch bis auf weiteres noch aus dem Grunde 
so notwendig, weil eine volle Durchfuhrung der Pflichtfortbil
dungsschule fur Madchen noch im weiten Felde steht. In dieser 
konnen selbstverstandlich hohere und ausreichende Anforderungen 
an den Lehrstoff gestellt werden. DaB dieser aber unbedingt 
zum Unterricht gehoren muB, ist streng zu fordern, entgegen 
der torichten Anschauung gewisser Frauenbewegungskreise, die 
dies Fach fur die sog. gelernten Arbeiterinnen ausschalten wollen. 
AIle Ziele, die eine Frauenbildung zum Schaden der Hausfrau und 
Mutter hindern, sind verderblich; so auch hier. Es ist unbegreif
lich, weswegen die gelernten Arbeiterinnen an dieser allerwich
tigsten Fortbildung nicht teilnehmen sollen. Man konnte eher 
sagen, sie haben es noch mehr notig als die anderen, da bei ihnen 
die Heiratsaussichten gunstiger sind, und es ist ebenso unver
standlich, wenn sich Arbeitgeberkreise gegen solchen Unterricht 
wenden, denn das fUr den Mutter- und Hausfrauenbernf vorgebil
o.ete Madchen ,,,iro. spater den ehelichen Haushalt billig und gut 
fi.ihren, auf diese Weise zu behaglicherer und auskommlicherer 
Lebenshaltung beitragen. 

In denjenigen Madchenschulen, die einen langeren Lehrgang 
haben und deren Schiilerinnen nicht unter den Fortbildungsschul
zwang fallen, kann dieser Unterrichtsgegenstand spater auf
genommen werden als in der Volksschule. Es wird dann mehr 
gefordert werden konnen, und das ist urn so wichtiger, als ein 
zweiter wiederholender und erweiternder Lehrgang bei diesen 
jungen Madchen schwer erreichbar ist. Eine sehr gunstige Ge
legenheit bietet sich - aber nur fUr einen Teil - in der Frauen
schule, und die dort gemachten Erfahrungen sind teilweise aus
gezeichnete. 

Eine weitere Stufe sind die an einzelnen Orten schon sehr 
stark besuchten Mutterschulkurse, in denen neben der miindlichen 
Belehrung praktische Darstellungen und Dbungen vorgenommen 
werden. Gerade hier ist eine vorzugliche Gelegenheit vorhanden, 
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fur die Ausrottung allgemeiner und ortlicher lVIillbrauche erfolg
reich zu wirken. Die Teilnehmerinnen diirften im allgemeinen aus 
Frauen bestehen, die Mutter sind oder Aussicht haben, Mutter zu 
werden. 

Neben dem gesprochenen darf das in zweiter Reihe kommende 
geschriebene Wort nicht vergessen werden. In buchmiiBiger Form 
kann es sich schwer an die breiten Volksmassen wenden, und nicht 
immer wird in allgemeinen Kinderpflegelehrbuchern ein so fri
scher und ansprechender Ton gefunden, daB die Leserinnen sieh 
gern und dann mit Erfolg mit ihnen beschaftigen. Die kurzeste 
schriftliche Form, das Merkblatt, leidet meist an einem auBerlichen 
und einem innerlichen Fehler. Da es dauernder und oft zu lesen
der Besitz bleiben soli, muB man nicht ein weiches, loses Blatt, 
sondern einen ansehnlichen Kartonbogen oc1er ein kleines Heftchen, 
moglichst illustriert neb men. Es ist zu forc1ern, daB man bei dem 
Abfassen auBerordentlich vorsichtig in der Wabl einzelner \Vorte 
ist und Ihnen gegebenenfalls die notigen Synonyma anscblieBt, 
daB man auch die Moglicbkeit der Zusatze fiir geograpbiscb ver
brei tete Unsitten berucksichtigt. DaB Merkblatter fur Sonder
zwecke, z. B. uber Hitzeschaden, groBer Verbreitung fahig sind, 
beweist ein im Mai 1911 erschienenes Hitzemerkblatt des Kai
serin-Auguste-Victoria-Hauses, das in dem Jahre in 900000 
Exemplaren abgesetzt wurde. 

Die Notwendigkeit der Unterweisung hat ihren Grund nicht 
am wenigsten in der veranderten Gestaltung der gesamten Le
bensverhaltnisse. Auch das Licht der hohen Kultur ist nicht ohne 
Schatten. Der immens gesteigerte Verkehr f6rdert nicht nur den 
Gedanken- und Guter-, sondern auch den Bazillenaustausch. Das 
gleiche bewirkt das Zusammenwobnen in groBen Gemeinwesen, 
mebr noch aber in den Mietskasernen, in denen die Sterblicbkeit 
des Sauglings jedenfalls wahrend der Hitzperiode mit der Hohe 
des Stockwerks zunimmt. Die enge, mit Koch- und \Vasch
dampfen durchzogene Wohnung mit Sommertemperaturen von 
45 Grad und dariiber bewirkt bethlehemitische Kindermorde, und 
zwar in einzelnen bekannten GroBstadthausern so vollstandig, 
daB man sie mit Hecht "Sauglingssterbebauser" genannt bat. 
Die unnotige Anwendung der an sich so bocb wertvollen Entdeckung 
der Milcbsterilisation kostet dem Vaterland jahrlich eine secbs
stellige Ziffer von Sauglingen. Dabei kann von einer Stillarmut in 
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Deutschland keine Rede sein. Die Angaben uber Stillmoglichkei
ten aus Anstalten, in denen entbunden wird, ergeben schon seit 
einiger Zeit ziemlich hohe Verhaltnissatze. Diese sind mit dem 
verinehrten Interesse fur das Stillen und del' verbesserten Still
technik immer mehr gestiegen. Manche Angaben huten auf 
98%, ja auf rund 100%. Demnach kann man sagen: so ziemlich 
jede Mutter, die stillen will, hat die physische Fahigkeit clazu. In 
der Praxis ist es freilich nicht moglich, diese hohe Zabl voil zu 
erreicben, abel' sie beweist jedenfalls, daB die meisten Faile von 
angeblicher Stillunfabigkeit auf mangelnder Kenntnis odeI' Be
lehrung odeI' gar auf bosem Willen beruhen. 

Wie notwendig abel' die Belehrung fur Stillenwoilen und 
Stillenkonnen ist, zeigt mit absolut zwingender Gewalt die Sterb
lichkeitsstatistik samtlicher europaischer und auBereuropaischer 
Lander, die eine solche besitzen. Es laBt sich ohne jede Ausnahme 
verfolgen, daB je mehr das Stillen in einem Lande verbreitet ist, 
desto geringer auch die Sauglingssterblichkeit ganz besonders 
in del' heiBen Jahreszeit ist. Das Zahlenmaterial ist erdruckend, 
auch bekannt und anerkannt; es sei nul' des Beispiels wegen er
wahnt, daB in Berlin 1905 unter 10 170 gestorbenen Sauglingen 
sich nur 715 Brustkinder befanden. Dabei ist noch darauf hillZU
weisen, daB einwandfreie Stillstatistiken uber umfallgreiche Ge
biete nicht vorhanden sind. Als gestillte Kinder werden in man
chen Aufnahmen aIle solche gezahlt, die angelegt worden sind; 
die Stilldauer wird dabei zwischen einer Zeit von einigen Wochen 
und von neun Monaten - selten daruber hinaus - schwanken. 
Ware es moglich, diejenigen Kinder in del' Statistik auszusolldern, 
die wahrend del' von der Natur gegebenen Zeitdauer gestillt sind, 
also etwa neun Monate hindurch, dann wurden die entsprechenden 
Zahlen ohne jeden Zweifel einen geradezu erdruckenden Beweis 
fur die segensreichen Folgen des St,illens erzielen. 

Zum notwendigsten allgemeinen Wissen derjenigen, die fur 
die kleinen Kinder zu sorgen haben, gehoren auch die einfachsten 
Kenntnisse auf dem Gebiete del' Tuberkuloseabwehr. Es ist noch 
wenig in das VolksbewuBtsein gedrungell, daB die Tuberkulose 
im wesentlichen eine Kinderkrankheit ist, obgleich dies schon VOl' 
zwanzig Jahren ausgesprochen ist, und daB sich diese furchtbare 
Krankheit hinter del' so haufig auftretenden Skrofulose sebr oft 
verbirgt. Das Pirq uetsche Verfahren hat uns seit einigen Jahren 
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die Moglichkeit gebracht, das Vorhandensein der Tuberkulose bei 
Kindern mit Sicherheit festzustellen und dadurch die traurige 
Gewillheit, daB unter ungtinstigen hygienischen Verhaltnissen 
mindestens 70 v. H. der Kinder bis zum vollendeten vierten Le
bensjahre tuberkulOs infiziert werden. Pirq uet hat sogar einmal 
(1911) ausgesprochen, daB die positive Tuberkulinreaktion und 
ebenso die Befunde von Tuberkulose bei der Obduktion von Jahr 
zu Jahr zunehmen und gcgen Ende des Kindesalters in der armen 
Bevolkerung fast 100% erreichen. Die Belehrung tiber die Ver
meidung der Tuberkulosegefahr auf der einen und tiber die Krafti
gung der Konstitution im ersten Lebensjahr auf der anderen Seite 
konnen und mtissen Volkswissen werden, damit im Kampf gegen 
beide Volksschaden diese gemeinsam getilgt werden. Das ist die 
beste Gewahr fur das Heranwachsen eines gesunden Menschen
geschlechts. Der Beweis der Moglichkeit darf als erbracht gelten, 
denn es ist anzunehmen, daB unsere bisherigen MaBnahmen gegen 
die Sauglingssterblichkeit, namentlich soweit sie in vernunft
gemaBer Ernahrung und Pflege bestehen, den auffallend starken 
Rtickgang der Tuberkulose, Todesfalle im ersten Lebensjahre 
sehr begtinstigt haben. Die Zahlen betrugen nach B. :Frankel 
fUr 1908, 1909 und 1910: 26,86, 23,68 und 20,92. 

Von allen Belehrungsgelegenheiten darf man der Beratungs
stelle die groBte Wirksamkeit zuschreiben, wenigstens in dem 
jetzigen Stadium der Sauglingsftirsorge, in der die belehrende 
Vorbereitung auf den Mutterberuf noch in den elementarsten 
Anfangen steckt. Die durch standesamtliche Mitteilung infor
mierte Leitung laBt bereits die Entbundenen in der Wohnung 
aufsuchen und der Beratungsstelle zufUhren; die Befolgung des 
dort Gelehden wird durch nachgehende :Filrsorge kontrolliert. 
Die Beratung selbst ntitzt nicht nur dem Einzelobjekt, sondern 
fordert die Volkskenntnis von Pflege und Ernahrung und triigt 
nicht am wenigsten zur Verbreitung des Stillens bei; auch der 
Anreiz zur Befolgung der empfangerien Lehren durch billige oder 
unentgeltliche Abgabe von individuell zugemessener Nahrung 
filr Mutter oder Kind hat sich meistens als recht fruchtbar er
wiesen. tJberhaupt muB nicht nur in der :Ftirsorgearbeit allge
mein, sondern auch in der Beratungsstunde die soziale Versorgung 
im Mittelpunkt stehen. Letztere ist tatsachlich der Kern der 
Sache und die wichtigste Grundlage des Erfolges, und ein so ge-
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richtetes Verfahren wird auch besonders geeignet sein, teilweise im 
Arztestande hervorgetretene Bedenken betr. den trbergang des 
Beratens in das Behandeln zu beseitigen. 

Fur das notwendige Volkswissen bedarf es del' Ausbildung del' 
erforderlichen Lehrkriifte, an deren Spitze del' Arzt als Erzieher 
stehen muB, und zwar zunachst derjenige, del' als Fortbilder 
anderer Arzte tatig ist. Man hat mit entsprechenden Fortbil
dungskursen an einzelnen Stellen begonnen, doch ware ein mehre
res wiinschenswert und konnte auch mit Hille staatlicher Unter
stutzung in noch hoherem Umfang als bisher geschehen. 

Eine Fortbildung del' Arzte ist urn so wichtiger, als auf dem 
Gebiete del' Hygiene und Pathologie des Sauglingsalters in den 
Ietzten Jahren groBe Umwiilzungen und Fortschritte entstanden 
sind, mit denen nul' ein sehr geringer Teil del' Arzte sich auf del' 
Universitat hat vert.raut muchen konnen. Del' Arzt muB ferner 
Iernen, an del' Hand solchen Wissens die so ungemein verschie
denen ortlichen Ursachen del' Sauglingssterblichkeit innerhalb 
seines Wirkungskreises zu ergrunden, besonders dann, wenn er 
mehr leisten will, als Heilerfolg am Einzelobjekt. Gerade die 
Anleitung auf diesem Gebiet.e wird das Interesse des Arztes 
wecken und ihn anreizen, nicht nul' in del' eigenen Praxis, sondern 
auch als BerateI' del' Allgemeinheit wertvolle Dienste zu leisten. 
Del' grfmdlich fortgebildete Arzt wird auch, namentlich auf Grund 
seines Studiums del' Sterblichkeitsursachen im engeren odeI' wei
teren Bereich, ein wertvoller Forderer des Wissens nicht nul' seiner 
Berufsgenossen werden, sondern auch ein Fortbilder del' Hills
truppen und del' Bevolkerung selbst. Dieses Arbeitsgebiet ist 
von ungeheurer Bedeutung. 

Unter den Mithelferinnen sind zunachst die Hebammen zu 
nennen. tJber ihre Heranziehung ist manches FUr und Wider er
ldungen, die Stimmen del' grundsatzlichen Opponenten beginnen 
jedoch, wenigstens unter Voraussetzung del' Erfiillung gewisser Be
dingungen, zu verstummen. Hauptsachlich wurde eingewendet, daB 
ihre Heranziehung wegen ihrerteilweise ungenugendenAllgemeinbil
dung und ihrer durchweg nicht genugenden Ausbildung am Saug
ling unzuverlassig sei und man sie auch indirekt zum Medizinieren 
verfuhren wurde. Auch ist - und das zum Teil mit Recht - fUr 
groBe Stadte mit richtig funktionierenden Fursorgeeinrichtungen 
durch Arzt und Schwestern betont worden, daB ihre Tatigkeit 

5* 
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~m Kinde nur bis zu dem Moment erforderlich sei, in dem die 
Arbeit del' Sauglingsfiirsorgeschwester beginnt. Das ist inso
weit richtig, als dann das Wirken der Hebammen fUr denjenigen 
Zeitabschnittdes Kindesalters dauert, fur welchen ihre jetzige 
Ausbildung reicht. Man soll aber nicht vergessen, daB es in den 
groBen Stadten eine erhebliche Anzahl yon Fr.milien, z. B. von 
gerillger besoldeten Beamten und Angestellten gibt, die die Be
ratungsstelle nicht a,ufsuchen und die Hilfe der Jfiirsorgeschwestern 
ablehnen werden, sie auch nach den Bestimmungen dieser Ein
richtungen vielleicht gar nicht genieBen konnen, und die anderer
seits nicht bemittelt genug sind, sich oftere arztliche Beratung 
privatim leisten zu konnen. Bei diesen wird die Hebamme die 
einzige Beraterin bleiben. 

Uneingeschrankt wird die Mithilfe der Hebammen fur das 
Allerwichtigste, die Stillpropaganda gefordert, und es sollte mit 
allen Mitteln nachdrucklich dahin gewirkt werden, daB ihre Aus" 
bildung in der Stilltechnik auf das vollkommenste gefordert wird, 
daB ihnen diese erzieherische Tatigkeit als hOchste Ehren- unQ 
Amtspflicht in Fleisch und Blut fibergeht. Bei ihrer vielfach recht 
schwachen wirtschaftlichen Lage und bei den Versuehungen, 
denen sie durch einzelne Nahrmittelhandler ausgesetzt sind, 
empfiehlt es sich zurzeit, sie durch Erfolgsbelohllungen anzu
spornen. 

Die Hemnziehung del' Hebammen ist einfach eine Forderung 
der praktischen Notwendigkeit. Wcnigstens 80% aller Geburten 
in PreuHen werden ausschlieBlich von den Hebammen geleitet, 
und in allen Fallen, in denen nieht organisierte Sauglingsfiirsorge 
eintritt, also in den weitaus meisten, bleibt sie die einzige Be
raterin, die wenigstens fiber einige sichere Kermtnisse verfligt 
oder verffigen konnte. Deswegen muG sie herangezogen und dem
entsprechend allsgebildet und fortgebildet werden, so daB sie 
volkserziehend und -beratend wirken kann. Zu soleher Ausbil
dung gehort abel', abgesehen von einer starkeren Materialsichtung, 
entweder eine Umgestaltung del' Lehrinstitute oder Unterricht 
in solchen Sauglingsheimen, die von geeigneten Kinderarzten 
geleitet werden, dabei auch Ausbildung in einer Beratungsstelle. 
Eine Umgestaltung von Hebammeninstituten ware dann von 
Wert" wenn die Aufnahme einer genugenden Anzahl von gesunden 
und ernahrungsgestorten Kindern bis zum vollendeten ersten Le-
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bensjahre, unter denen auch einige kiinstlich ernahrte sich befin
den miissen, ermoglicht und die so gewonnenene Abteilung einem 
auch zur Priifung zuzuziehenden Kinderarzt unterstellt wird. 
Grundlicher Unterricht in Pflege und Emahrung des Sauglings 
wird dann zur Beratung del' Mutter befiihigen, auch zum Er
kennen solcher Ernlihrungsstorungs- und Krankh eit.sanzeich en, 
die zu dem dringenden Rat fur Zuziehung des Arztes fiihren mflssen. 
Die Kenntnisse sind in Wiederholungskursen aufzttfrischen und 
zu vertiefen. 

Ein neues Hebammengesetz - z. B. von preuBischen Verhiilt
nissen betrachtet - ware hohe Notwendigkeit, und in einem sol
chen soUte die Hebamme als Bekampferin del' Sauglingssterblich
keit offiziell anerkannt werden. Ihr muB die Pflicht auferlegt 
werden, jedes aus ihrer Praxis stammende Kind, sofem es in ihrem 
Bezirk bleibt, monatlich so lange einmal zu besuchen, als es ge
stillt wird, und das Recht haben, die Fortsetzung des Stillens zu 
empfehlen. Dber diese Tatigkeit muB sie statistische Aufzeich
nungen nach einfachem Formular machen. 

Abel' auch solange es noch nicht moglich ist, derart.ig ausge
bildete Hebammen anzustellen, muS in einer Dbergangsform ver
sucht werden, die Kenntnisse del' Praktizierenden so zu erweitern, 
daB sie zur Mitarbeit geeignet sind. Ohne einen Kursus von ent
sprechender Dauer an einem passenden lnstitut diirfte das schwer 
moglich sein. Als solche konnen SauglingRheime bezeichnet wer
den, die fiber geeignete Lehrkrafte von Arr.ten und Schwestem 
verfilgen und in denen auch geniigendes Material vorhanden ist. 
Vielfach wird es noch erforderlich sein, Institute flir einen ge
wissen Umkreis zu begrfinden, die mindestens ebenso del' Aus
bildung von Hebammen und anderer Mitarbeiterinnen dienen als 
del' ullmittclbaren Sauglingsfiirsorge. Ein solches Institut ist ge
eignet, die Basis einer regionalen umfassenden Mutter- und Klein~ 
kinderfill'sorge zu werden, ein Fi.irsorgehaus. Die Belegung einer 
bestimmten, fUr den Ausbildungsbedarf geeigneten Betten ffir 
Entbundene und Kinder liiBt einen verhaltnismaBig billigen Be
triel> zu. Die anderwarts nach 10 ']'agen entlassenen Wochnerin
nen werden froh sein, noch eine Weile unentgeltlich.e Aufnahme 
zu find en, deren Kosten sie zum Teil dadurch mit aufbringen 
konnen, daB sie von dem in del' Regel vorhandenen MilchfiberfluB 
anderen Kindem direkt odeI' indirekt abgeben. Mit Muttermilch-
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abgabe an Kinder wohlhabender Eltern lassen sich gute gesund
heitlirhe Folgen fiir diese und betrachtIiche okonomische Vor
teile fUr das lnstitut erzielen. Die auf Kommunal- oder Vereins
kosten auszubildenden Hebammen bringen nicht nur ihre Ver
pflegungsgelder herein, sondern auch einen Teil fur den Betrieb 
verwendbarer, natiirlich unentgeItlicher Arbeitskraft. Solche neu 
zu grli.nclende nnd ebenso die bestehenden Anstalten sollten sich 
stets vor Augen halten, daB sie ihre Erfolge nicht nur direkt in 
der erfolgreichen Behandlung des Einzelobjekts haben sollen, 
sondern in der Arbeit, welche die Durchdringung der breiten V olks
massen mit der Kenntnis von Pflege und Ernahrung beschafft. 

1m engen Zusammenhang mit der Tatigkeit der Hebamme 
steht die Wochnerinnen- und Hauspflege. 

Die erstere leidet zurzeit noch an einem bedenklichen Quali
tatsmangel der Personen, die sie ausuben! Vor allem sei der Man
gel an Ausbildung erwahnt, sowohl in bezug auf das Wochenbett 
wie auf Wartung und Ernahrung der Neugeborenen. Die Besar
gung einer guten Wochenpflegerin ist nicht leicht; die nach ihr 
Begehrenden sind den unangenehmsten EntUiuschungen ausge
setzt. Deswegen ist fur diese Pflegerinnen die Moglichkeit einer 
staatlichen Priifung und einer staatlichen Diplomanerkennung 
in einer ahnlichen Form zu fordern, wie sie fur Krankenpflegerin
nen gilt, etwa nach kurzerer Ausbildungszeit und unter Bedin
gung kreisarztlicher Kontrolle und Nachpriifung. 

Die Gewahrung von Hauspflege ist von groBer sozialer Bedeu
tung, weil sie geeignet ist, eine mogliche, durch die W ochenzeit 
eintretende Storung des Familienlebens zu beseitigen. Die all
zufruh in die HaushaItung wieder eingreifende Mutter ist schweren 
gesundheitlichen Gefahren ausgesetzt, deren Eintritt Siechtum 
hervorrufen und dann nicht nur das Ende der Fruchtbarkeit, 
sondern auch Verwahrlosung der Familie und des Haushalts her
beifii.hren kann. Aber selbst genugende Schonung der Entbun
denen im einfachen Haushalt, ohne Moglichkeit einer Ersatzkraft, 
fuhrt zu wirtschaftlichen Storungen, die namentlich bei leicht
sinnig veranlagten Mannern zu schlechten Angewohnheiten fiih
ren konnen. Alles das kann Hauspflege, die billig oder wo notig 
umsonst gewahrt wird, verhliten. Nur solI bei ihrer Gewahrung 
darauf geachtet werden, daB sie nicht eintritt, wo geeignete Haus
haItungsmitglieder vorhanden sind. 
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Schon bei der Hauspflege, mehr aber noch bei der offenen 
Sauglings- und Kleinkinderffirsorge wird die Frage brennend: 
soll man sich zu ihrer ~l\.usubung ehrenamtlicher oder besoldeter 
Krafte bedienen 1 Sie laBt sich nicht allgemein beantworten, 
doch durfen jedenfalls zwei Grundsatze aufgestellt werden: Vber
all ist die ehrenamtliche Tatigkeit nicht anwendbar, sie scheidet 
jedenfalls, wenn man die Wahl zwischen freiwilligen und besol~ 
deten Kraften hat, dort aus, WCl eine grundliche theoretische und 
praktische Ausbildung fur die Arbeit Voraussetzung ist und die 
mitarbeitende Frau stets und standig zur Verfiigung sein muB. 
Damit entfallt die Mitarbeit der ehrenamtlichen Helferin in der 
Tatigkeit am Einzelobjekt jedenfalls ffir die offene Sauglingspflege 
(selbstverstandlich auch fUr die geschloRsene, fUr die sie auch wohl 
nicht vorkommt), denn die Kontl'olle der Sauglinge in den Woh
nungen verlangt mehr Kenntnisse als sie im· praktischen Leben 
oder in kurzen Kursen erworben werden konnen, und die ehren
amtlichen Helferinnen haben auch noch andere, in def. Regel 
hausliche Pflichten, die es nicht gestatte~, so ausgiebig und so 
rasch uber sie zu verfiigen, als das bei einer wirklich gut betriebenen 
Fursorge erforderlich ist. In der Regel aus besser situierten Krei
sen stammend, verlassen sie sehr haufig ihren W ohnort zu Reise
zwecken alljahrlich in einem Abschnitt des Sommers, also gerade 
zu einer Zeit, in der aIle Krafte zur Verfiigung stehen muBten. 
Sucht man doch jetzt auch, soweit es ohne Harten moglich ist, 
den Urlaub der Sauglingspflegerinnen nicht in die Sommermonate 
zu legen. Fur das spatere Rleinkinderalter, ffir Hauspflege, so
weit sie nicht allein aus mechanischen Dienstleistungen besteht, 
ganz besonders aber zu der generellen Arbeit in den Organisationen 
ist freiwillige Mitarbeit teils hoch wiinschenswert, teils unentbehr
Hch. 

Dort allerdings, wo aus Mangel an Mitteln oder anderen Grun
den geschulte Sauglingspflegerinnen nicht verwendet werden 
konnen, namentlich auf dem Lande, wird die ehrenamtliche Mit
arbeiterin ihren Platz, und zwar mit Recht, behaupten. In sol
chen Fallen sollte aber ein Rurs an einem der oben erwiihnten 
Institute V oraussetzung fur eine Beschaftigung sein. 

Die berufsmaBige Sauglingspflegerin bedarf selbstverstandlich 
einer guten Vor- und Ausbildung. An ihre Begabung und Bildung 
mussen besondere Anforderungen gestellt werden, haupt;sachlich 
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aUR zwei Grunden. Das Lebensalter ihres Pflegeobjekts erlaubt 
diesem noch nicht Mitteilungen uber sein Befinden, iiber seine 
Schmerzen und Bpschwerden. Die wortlosen An13erungcn des 
Kindes und sein sonstiges korperliches Verhalten mlissen sehr 
sorgsam beobachtet uml damus die erforderlichen Schlusse ge
zogen werden. Das ist eine hohe Aufgabe, und um sie erfiillen zu 
lemen, bedarf es natiirlicher, besonderer und allgemeiner Be
gabung sowie genii gender Bildung. Letztere hebt das stark zu 
beanspruchende Verantwortlichkeitsgefi1hl. 

Unbedingt erforderlich ist, einen Untersehied zwischen Pfle
gerinnen am kranken und am gesunden Saugling zu machen. 
Fur die AnstaltRpflege einschlie13lieh del' offenen Fi1rsorge ist eine 
Vor- und Ausbildung notig, die hOher ist, als fiir die Familienpflege 
am gesunden Kinde, sie nmB aneh wegen des umfangreiehen Lehr
stoffes, wegen del' Notwendigkeit del' Ablegung des aUgemeinen 
Krankenpflegerinnenexamens mindestens 2 Jahre dauem. Das 
kann man bei del' Pflegerin fill' die Familie nieht verlangen. Junge 
Ma,dchen, die sieh diesel' Arbeit widmen, wollen damit wohl 
selten, jedenfalls nieht so oft als die Anstaltspflegerinnen, einen 
Lebensberuf ergreifen. Sie sind aueh in ungleich groBerer An
zahl vonnoten, und del' Bedarf wird auf lange Jahre hinaus noch nicht 
zu decken sein. Sie werden vielfach von Familien mittleren, aueh 
kleineren Einkommens verlangt, die cine durch lange Ausbildung 
verteuerte Entlohnung nieht ersehwingen konnen. Junge Madehen 
mit viel besserer Bildung werden sich aueh nieht in jeden Banshalt 
eingliedern konnen. Deswegen sollen zur Ausbildung in del' Fami
lienpflege auch junge Madchen mit Volksschulbildung zu halb
jahl'igem Kursus zugelassen werden, sobald sie nur sonst per
sonlich nach Charakter und Begabung geeignet sind. Das hindert 
nicht, daB in besonderen Instituten oder Kursen junge Madehen 
mit bester Schulbildung und aus gebildeten Familien in langerer 
Lehrzeit, etwa in einem Jahr, zu solchen Sauglingspflegerinnen 
ausgebildet werden, die die englischen Lady-Nurses ersetzen. 
Das ist um so wfmschenswerter, als die im Heimatlande verblei
benden Nurses wohl auf hoher Stufe stehen mogen, abel' die nach 
Deutschland kommenden in del' Regel !angst nicht das leisten, 
was heute eine grundlich ausgebildete dentsche Pflegedn leistet, 
wenn sie an einem guten Institut unter einem tuchtigen deutsehell 
Kinderarzt gelernt hat. 
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Die Familienp£legerinnen werden neben der eigentlichen Saug
lingspflege auch im Anlegen des Kindes, in der Behandlung und 
Anfertigung der Kinderwasche, dem Bereiten der Nahrung, der 
Hygiene des Kinderzimmers und uber einige Erkrankungsanzei
chen zu unterrichten sein, da.mit sie notigen Falls die Mutter auf 
rechtzeitige Zuziehung des Arztes aufmerksam machen konnen. 

Viele von ihnen, auch manche von den Anstaltspflegerinnen, 
werdenihren Beruf des Heil'atens wegen aufgeben. Das ist, so 
storend es zurzeit bei dem Mangel an Pflegerinnen sein mag, 
kein UngHi.ck. Frauenberuf ist ja ohnehin in den meisten Fallen 
Durchgangsberuf, in keinem aber konnen bessere Kenntnisse fur 
die Ehe gesammelt werden als in diesem. Auch auf diesem Wege 
wird das Wissen richtiger Kinderpflege tiefer in das Yolk eindrin
gen. 

Von ganz besonderer Schwierigkeit fur die Aus breitung der 
Mutter- uI?-d Sauglingspflege sind die liindlichen Verhaltnisse. 
Die Sterblichkeitsziffern auf dem Lande divergieren im Hochst
und MindestmaB mehr als in der Stadt, in einzelnen Fallen uber
schreiten sie die Zahl40 und gehen andererseits unter das stadtische 
Minimum von rund 9% zuruck. 1m ganzen betrachtet, war die 
Sterblichkeit noch etwas geringer als in der Stadt und hat auch 
etwas abgenommen, wenngleich lange nicht so viel als in der Stadt. 
Die obere stadtische Kurve hat sich allmahlig der unteren Hind
lichen genahert und sie zunachst in einzelnen Reichsteilen, z. B. in 
Mecklenburg, dann aber fiir den gesamten Staat gekreuzt. 1904 
starben von 1000 Sauglingen auf dem Lande 179, in der Stadt 193, 
1910 dagegen 160, bezw. 153. In dem Hitzejahr 1911 machten sich 
die landlichen Verhaltnisse giinstig geltend, die Sterblichkeitsver
haltnisse waren £iir das ganze Jahr in Stadt und Land ziemlich 
gleich, namlich 187,47, bezw.187,89. In denMonlttenJuli-Septem
ber stand das Land gegen die Stadt sehr giinstig da, die Zahlen 
waren in dieser gefahrlichsten Zeit 296, bezw. 333. 

Den Grund fur diese Erscheinungen vorzugsweise in den besse
ren hygienischen Einrichtungen der Stadte (Seuchenbekampfung, 
Kanalisation, Trinkwasserversorgung usw.) zu suchen, ist unrich
tig. Einerseits hat die Mehrzahl der kleinen und ein Teil der 
mittleren Stiidte noch nicht auf der Hohe stehende Einrichtungen 
dieser. Art, andererseits hat das Land manche gesundheitlichen 
Vorzuge fur den Saugling, soweit es sich um eine rein landliche 
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Gegend handelt. Del' Stillwert ist hoher, die Bauweise ist offen 
und niedrig, das teilweise noch vorhandene Stroh- odeI' Rohrdach 
ist ein trefflicher Temperaturausgleicher im Sommer und Win
ter. Das sind auch die wesentlichen Ursachen dafiir, daB del' 
Sommergipfel del' Sterblichkeit auf dem Lande niedriger ist. 
Ungiinstig wirkt abel' die naherriickende GroBstadt. Die Scha
,den beginnen mit del' Entziehung des dienenden weiblichen Per
sonals, dessen landliche Arbeit wohl odeI' iibel von del' Landwirts
frau mit besorgt werden muB. Ihre Last wird um so groBer, je 
weniger Weidewirtschaft und je mehr Hackfruchtbau vorhanden 
ist. Das macht sich besonders in dem zweiten Stadium geltend, 
wenn - das gilt fiir kleine Betriebe - del' Mann von del' GroB
stadt angezogen wird, zur Arbeit in die Fabrik radelt odeI' fiihrt 
und nunmehr einen Teil auch seiner Arbeit auf die Schultern del' 
Frau zu ihrer und des Kindes Nachteilliegt. Gleiches entsteht bei 
Industrialisierung des Wohnortes selbst, dessen ortIiche Hygiene 
mit dem schnellen Aufwachsen nicht Schritt halten kann. 

Hin und wieder ist auch beobachtet worden, daB del' giinstigere 
Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse die allzu Erwerbsliisternen 
zum iibermaBigen Verkauf von Lebensmitteln, namentlich von 
Milch verfiihrt hat. 

Wiirde man eine Sterblichkeitsstatistik nach stadtischen, 
landlichen und gemischten Orten aufstellen, wiirde man ungleich 
giinstigere Zahlen fUr das reine Land erhalten als nach dem jetzi
gen veralteten Schema. Bestatigt wird solche Auffassung z. B. 
dadurch, daB in del' Provinz Sachsen, abgesehen von einem 
Stadtkreis, diejenigen drei Landkreise die groBte Sauglingssterb
lichkeit haben, die sogenannte Landkreise groBerer Stadte sind. 
Abel' auch auf dem Lande ist nicht alles zum besten bestellt. Del' 
Riickgang des Sttllens ist unverkennbar, und wo er festgestellt 
ist, lassen seine Folgen sich sehr einfach nachweisen. Sehr schlimm 
sind tief eingewurzelte lokale Unsitten und die mangelhafte Kennt
nis del' richtigen Grundsatze fUrPflege und Erniihrung, die be
deutend geringer als in den Stadten ist. Gegen diese Dbel zu 
kampfen, ist aus manchen Griinden nicht leicht, abel' trotzdem ein 
unbedingtes Erfordernis, um Leben und Gesundheit des kernigen 
Volksteils zu erhalten. Die einzelnen Unsitten aufzuzahlen, die 
teils im Aberglauben ausarten, ist keine anmutende und eine bei 
del' Unzahl ihrer Erscheinungsarten unmogIiche Aufgabe. Das 
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verfruhte Beifuttern, die Breiernahrung von Geburt an, die Harn
behandlung der Mundfaule, Eingeben von gehackten Schweinebors
ten und Urin bei Durchfall, von Tabaksjauche bei Scharlach uber
flussige kunstliche Warme, Schnaps oder Mohnpraparate als Schlaf
mittel, die breigefullten Schnuller, Bier, Kaffee, Kartoffeln, rohes 
Obst in denersten Le bensmonaten, schmutzige, lange Gummischlau
che an den Saugflaschen, die jetztgesetzlich verboten werdensollen, 
sind alles Dinge, die hochst verderblich an den Sauglingen wirken, 
Die Unsitten sind von Generationen uberkommen und lassen sich bei 
dem Beharrungsvermogen der Iandlichen Bevolkerung im guten 
und bosen Sinne schwer ausrotten, und die Volkserziehung bei 
den der Schule Entwachsenen ist ein schwieriges Stuck Arbeit. 
Auch die Ausubung der Fiirsorge ist auf dem Lande schwieriger 
als in der Stadt. Die weiten Entfernungen ldeinerer Orte bedin
gen groBen Zeitaufwand und Zeitverlust, so daB z. B. eine Pfle
gerin im Vergleich zu stadtischer Tatigkeit nur wenig Besuche 
machen kann. Bei gleicher Fursorge fur das Einzelobjekt wie in 
der Stadt wiirden also - theoretisch - auf dem Lande mehr 
Fursorgekrafte wie dort erforderlich sein. Andererseits sind wie
der die Geldmittel geringer als in der Stadt. Alle Schwierigkeits
verhaltnisse aufzuzahlen, ware ermudend, und es ist kaum mog
lich, sie zu erschopfen. Und dennoch sind sie zu uberwinden und 
mussen sie uberwunden werden. Dazu gehort eine feste Organi
sation, am besten im AnschluB an eine kommunale, als welche 
wohl nur die Kreise (Oberamter usw.) in Frage kamen, die von 
der zentralen Staatsbehorde dringlich anzuregen und zu unter.
stutzen waren. Die eingangs geschilderte Bevolkernngsfrage ist 
Grund genug fur den Staat, mindestens zum Forderer zn wer
den. Wird den Landraten ernstlich ans Herz gelegt, eine feste 
Organisation zu schaffen, dann kommt sie auch zustande. Des 
weiteren miissen die Kreisarzte in Fortbildungskursen, wie sie 
schon im Kaiserin-Auguste-Victoria-Hause veranstaltet werden, 
auf Staatskosten die erforderlichen Kenntnisse sammeln. Einen 
ldeinen Anfang hat die preuBische Staatsregierung bereits ge
macht, indem sie einigen Medizinalbeamten die Kosten fUr Teil
nahme an einem solchen Kursus erstattete. Richtig ware die Ein
berufung von jahrlich mindestens 50 Kreisarzten zu diesen Kur
sen, die fast unentgeltlich sind. Landrat und fortgebildeter 
Kreisarzt konnen zusammen mit einigen anderen geeigneten Per-
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sonlichkeiten das Kl'eiskuratorium bilden, dem eine Kreispfle
gerin aus Kreiskommunalmitteln gestellt wird. Kaum ein 
Kreis ist so arm, daB er das nicht leisten kOIDlte, und in Ausnahme
fallen muB ein StaatszuschuB gewiihrt werden. Die Ausbildung 
der Kreispflegerin ka,nn auf Kreiskosten erfolgen; Gelegenheit 
dazu ist im Kaiserin-Auguste-Victoria-Haus und an einigen an
deren Stellen vorhanden. Fur die weitere Durchfuhrung lassen 
sich bei der groBen Verschiedenheit der Verhliltnisse keine all
gemeinen VorschIage machen; namentlich liiBt sich wenig uber den 
Bedarf und die Art weiter notwendig werdender beruflichen 
Kriifte sagen. Jedenfalls muB aber darauf gehalten werden, daB 
dort, wo eigentliche Sauglingsschwestel'll - und das wird sel
ten der Fall sein - nicht verwendet werden konnen, unbedingt 
darauf gehalten werden muB, daB die Diakonissen, Gemeinde
schwestel'll, Landpflegerinnen usw. eine entsprechende Spezial
ausbildung erhalten, damit sie nicht mehr schaden als nutzen; 
Auf dem erwahnten Grundstocke konnen abel' die Verwaltungs
beamten weitel'bauen und dabei Wohlfahrtsorganisationen, Heb
ammen usw. heranziehen. Vor allen Dingen sind die Arzte, und 
wo es irgend geht, diese ausnahmslos heranzuziehen. Ihre Mit
arbeit, wenn sie gern geschieht, schafft das meiste. Es mag hier
bei darauf hingewiesen werden, daB z. B. ein Arzt mit ausgedehnter 
und festumschriebener Landpraxis sehr wohl "fliegende Fursorge
beratungsstunden" namentlich zur Sommerzeit abhalten kann. 
Das allgemeingewordene Telephon und das immermehr sich ein
burgernde Landarztautomobil sind gute Hilfsmittel fUr diese 
Tatigkeit, die den Al'zt namentlich den Muttel'll seines Patienten
kreises naher bringt. 

Der notwendige Unterricht fUr die weibliche Jugend unO. die 
Mutter kann an die Wanderhaushaltungsschule und die Volks
unterhaltungsabende in den stark sich vermehrenden Gemeinde
hausel'll angeschlossen werden. Hier ist ein schones Feld sozialer 
Arzttatigkeit, auf dem der Arzt seinem Patientenkreise vertraut 
werden kann. Die Ausstattung der Wandcrbibliotheken mit dn
fach und frisch geschriebenen Lehrbuchel'll sollte ebensowenig 
vergessen werden wie die unentgeltliche Verteilung solcher Schriften. 

Fur Stadt und Land ist es von groBer Bedeutung, daB auch 
die Presse durch standige Artikel, die von sachverstandiger Seite 
und recht frisch geschrieben sind, die Bevolkerung immer wieder 
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tiber das Richtige und Falsche belehrt. Kein Gebiet ist so neutral 
und deshalb kann nirgends mit solcher Dbereinstimmung und 
GleichmaBigkeit vorgezogen werden als auf diesem. 

Die Unterbringung von gesunden Sauglingen uber Tage, und 
zwar in der Regel an Arbeitstagen der Mutter in besonders dafu.r 
geschaffenen Anstalten (Krippen) ist als ein unerfreulicher so
zialer Notbehelf zu bezeichnen. Diese durften nur denjenigen 
Muttern zuganglich sein, die verdienen mussen, sei es daB sie 
allein stehen, sei es, daB der Mann dauernd oder vorubergehend 
zu wenig verdient. Kinder, die bei Haltefrauen untergebracht 
sind und solche aus Familien, in denen die Frau nur deshalb 
auBer dem Hause arbeitet, um das Einkommen zu Annehmlich
keitszwecken zu erhohen, sollen grundsatzlich nicht genommen 
werden, auch besteht gegen die Aufnahme unehelicher Sauglinge 
Bedenken, wenn sie nicht bei der Mutter sind, obwohl sie einen 
Haushalt fuhrt. Jede regelmaBige Trennung des Kindes von der 
Mutter ist antisozial und von ungunstiger Einwirkung auf die 
Gestaltung des Familienlebens, auch nimmt die Belegung der 
Krippe mit solchen Kindern den selten ausreichenden Platz fiir 
diejenigen solcher Mutter, fur die ein Zwang zum Verdienen be
steht. Die unerwunsche Folge der Aufnahme ist auch der Vber
gang zur teilweisen oder volligen unnatu.rlichen Ernahrung. Des
halb sollen auch solche Kinder abgewiesen werden, deren Mutter 
ohne zureichenden Grund das Kind morgens und abends, 
ev. auch in der mittaglichen Arbeitspause nicht stillen. Zur Forde
rung dieses immerhin sehr wertvollen Allaitement mixte sind 
Stillbeitrage in Form von billiger oder unentgeltlicher Milchabgabe 
an die Mutter und die Gewahrung eines billigen Mittagessens, 
wenn die Mutter kein Hauswesen zu besorgen hat, in hohem Grade 
wunschenswert. AuBer einer strengen Handhabung dieser Auf
nahmebedingungen ist ein einwandfreier hygienischer Betrieb 
unerlaBliche Bedingung. Die Mortalitat und Morbiditat del' 
Krippenkinder, das kann auch trotz des Mangels einer ein
wandfreien Statistik aus den allgemeinen Beobachtungen 
des praktischen Lebens entnommen werden, ist bei manchen 
Krippen keine gunstige gewesen. In einem besonderen Faile ist 
sogar festgestellt worden, daB die Sterblichkeit in einer Krippe 
hoher war als die allgemeine Sterblichkeit del' betreffenden Jah
resklassen am selben Orte. Del' Grund fUr solche Vorkommnisse 
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liegt dann unzweifelhaft in dem mangelhaften Betriebe mit 
nicht genugend ausgebildetem Pflegepersonal und der unge· 
nugenden, manchmal fast ganz fehlenden arztlichen Auf· 
sicht. Diese Mangel wirken um so starker, als die ziemlich 
regelmaBige kunstliche Ernahrung das Leben der Kinder an sich 
noch gefahrdet, und dieser Gefahr muB durch arztliche Sonder· 
vorschrift fur die Nahrungszusammensetzung begegnet werden. 
Eine sehr starke, von den Krippenverwaltungen oft unterschatzte 
Moglichkeit von Infektionen entsteht ferner dadurch, daB die Kin· 
der taglich zwischen I(rippe und Familienwohnung hin und her 
wandern. Die Infektionseinschleppung ist daher bei I(rippen 
schon mehrfach eher moglich als bei Heimen, und daraus ergibt 
sich schon allein, daB die Hygiene des Betriebes keineswegs ge· 
ringer als in Anstalten sein darf, die die Kinder dauernd beher· 
bergen. 

Ein taglicher Arztbesuch gehort deshalb ebenso zum Unent· 
behrlichen, wie ein tadellos ausgebildetes Pflegepersonal, das 
seine Kenntnis niemals in einer Krippe erwerben kann, in der 
es den Saugling nur Tages sieht, so daB es ihn nicht kontinuierlich 
beobachten kann und in der arztlicher Unterricht in Pflege und 
Ernahrung nur selten in genugendem MaBe zu haben sein wird. 
DaB ein Teil der Krippen, namlich solche, die einen einwandfrei 
geleiteten Betrieb haben, vorziigliche Erfolge in Bezug auf die 
korperliche Entwickelung der ihnen anvertrauten Kinder ausiibt, 
kann mit Genugtuung festgestellt werden. 

Wie bei allem auf dem Gebiete der praktischen Hygiene soUte 
auch mit der I(rippe die Volksbelehrung verbunden und des· 
wegen bei der Aufnahme des Kindes die Bedingung gestellt werden, 
daB die Mutter sich verpflichtet, an einem vom Krippenarzt 
abgehaltenen Mutterschulkursus teilzunehmen. Dann wird we· 
nigstens mit dem rein wirtschaftlichen Depot des Kindes gebro· 
chen und ein uber das Einzelbedurfnis hinausgehendes Ziel ver· 
folgt. 

Die Zahl der Krippen, die etwa 250 in Deutschland betragt, 
ist naturlich im Verhaltnis zu der groBen Menge der auBer dem 
Hause arbeitenden Mutter - diese ist auf mehrere Hundert· 
tausende zu schatzen - verschwindend klein. 

Vielen Muttern, denen die Arbeit Notwendigkeit ist, wird die 
Benutzung der Krippe infolge del' ungunstigen Lage zur Arbeits· 
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statte unmoglich gemacht. Zur Vermeidung dieses 'Dbelstandes 
gibt es zwei Wege. Del' erste ist, in Arbeiterwohngegenden Fa
milienkrippen einzurichten, d. h. die Kinder werden in einer 
Privatwohnung, meist bei einer Witwe, fur den Tag aufgenommen. 
Dies Verfahren hat auch noch den Vorzug del' Billigkeit, ferner 
ist die Infektionsmoglichkeit infolge del' kleineren Anzahl von 
Kindern eine geringere. Abel' mit sachgemaBer Pflege wird es 
nicht immer gut aussehen, und ohne standige arztliche 'Dber
wachung kann viel Unheil an Leben und Gesundheit angerichtet 
werden, so daB diese Einrichtung nul' als ein recht fragwiirdiger 
Notbehelf gelten darf. Der zweite Weg ist, bei Betrieben, in de
nen viele Arbeiterinnen beschiiftigt sind, del' einzig richtige: Die 
Fabrikkrippe. Wer Vorteile von der Arbeitskraft del' Mutter 
hat, solI die Gefahren von ihrem unbehuteten Nachwuchs wenig
stens in dem allergefahrlichsten Lebensalter abwenden. Ob man 
Fabriken, die mehr als eine bestimmte Anzahl von Arbeiterinnen 
beschaftigen, gesetzlich verpflichten solI, Stillstuben mit entspre
chendem Aufsichtspersonal gegen ein maBiges Entgelt vorzu
halten, ist eine Frage, die zur endgultigen Entscheidung wohl 
noch nicht reif ist. Ein Zwang in diesel' Beziehung konnte man
chen Unternehmer zur Ablehnung solcher Arbeiterinnen bringen, 
die gerade Verdienst am notigsten haben, und es erscheint auch 
nicht ausgeschlossen, daB solches Verhalten ungunstig auf den 
Willen zum Kinde und damit auf die V olksvermehrung einwirkt. 
Die Kosten sind auch nicht zu unterschiitzen: bei reinen Still
krippen konnen sie wohl als ertraglich bezeichnet werden. Ein 
anspornendes und bildliches Unternehmen bei Staatsunterneh
mungen ware sichel' geeignet, diese Frage ihrer Losung ein Stuck 
naher zu bringen. 

VorHiufig ist der tatsiichliche Bedarf an guten Krippen in 
Deutschland Iangst noch nicht gedeckt. Ihre Vermehrung ist 
deswegen anzustreben, doch ist ein "leider" dazuzusetzen, denn 
del' Arbeitszwang fur die Frau im Falle nicht ausreichenden Loh~ 
nes des Mannes gehort zu den unerwi'mschten Erscheinungen in 
einem Staatengebilde. So mag die Hoffnung wenigstens bestehen 
bleiben, daB die Benutzung del' Krippen fUr Kinder, deren El
tern leben, gesund und arbeitsfahig sind, einst nicht mehr ~ 
abgesehen von Ausnahmezeiten ~ notwendig sein wird. Abel' 
auch dann werden sie keineswegs uberflussig sein. 
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Leider sehr zahlreich sind die Faile, in denen gesunde Saug
linge nicht nur wahrend des Tages, sondern ganz und gar in 
fremde Pflege gegeben werden, und zwar mit oder ohne genugen
den AnlaB. Das groBte Kontingent an ihnen stellen naturlich die 
unehelichen Sauglinge, und ihre Unterbringung in offene oder 
geschlossene Pflege bedeutete bis vor nicht allzu langer Zeit in 
einem erschreckend hohen Prozentsatz nichts weniger als ein 
Todesurteil. Eine Anstaltssterblichkeit von 80% und daruber 
ist nichts Seltenes gewesen, und es gab Zeiten, in denen selbst die 
Wissenschaft der Losung dieses Problems fast ablehnend gegen
uberstand. Nicht anders war es in der offenen Pflege, in der 
auch noch die Engelmacherin so bluhte, daB, wie Effler in 
der ersten Landeskonferenz der PreuBischen Zentrale fur Saug
lingsschutz aus der Mitte der gOer Jahre erschienenen 5. Ausgabe 
von Meyers Konversationslexikon, feststeilte, bei dem Worte 
"Haltefrauen" auf den Artikel "Engelmacherinnen" verwiesen 
war. 

Es darf mit Genugtuung festgestellt werden, daB die Erfolge 
in den Sauglingsheimen jetzt auf Grund des wissenschaftlichen 
Fortschritts meist vortrefflich sind und auch das Haltefrauen
wesen sich entschieden gebessert hat. Das Sauglingsheim sollte 
eigentlich nur ein Durchgangsaufenthalt fur gesunde und leicht 
ernahrungsgestorte Kinder sein, bis eine gute Pflegestelle fur 
sie gefunden ist. Solche Stellen sind in den GroBstadten wenig
stens nicht mehr selten, allerdings meist nicht in ausreichender 
Zahl vorhanden. Sie lassen sich aber leicht vermehren, und wenn 
die Haltefrau genugende Veranlagung und die notigen Kenntnisse 
hat, ist der Saugling in ihrer Individualpflege oft besser aufgehoben 
und gedeiht er besser als in der Massenpflege des Asyls. Leider 
ist auch auf diesem Gebiet noch keine allgemeine, doch so not
wendige gesetzliche Regelung gekommen. In PreuBen behilft 
man sich mit Polizeiverordnungen, die meist ungenugend sind. 
Ohne eine vorgeschriebene Beaufsichtigung der Pflegestellen und 
der Pflegemutter durch angestellte Arzte und besoldete Aufsichts
damen, Vorstellungspflicht der Kinder bei Annahme und in ge
wissen Zeitabstanden sind keine ausreichenden Fortschritte zu 
machen. Ferner ist zu verlangen, daB die Haltefrauen, vielleicht 
durch Priifung in der Mutterschule, den Nachweis der Befahi
gung fiihren; auch an die Pflegestelle selbst mussen einige hygie-
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nische Anforderungen gestellt werden. Die bisherigen Bestim
mungen gelten fast iiberall nur fiir entgeltlich aufgenommene 
Kinder, wahrend es mit das Wichtigste ist, die Kontrolle aller 
unehelichen Kinder vorzuschreiben, auch wenn sie bei der Mutter 
selbst oder unentgeltlich in einer Familie aufgenommen werden. 
Die auBerordentliche Sterblichkeit der unehelichen Sauglinge 
beruht zwar zu einem Teil auf Konstitutionsschwache, zu einem 
sehr groBen aber auch in einer Verwahrlosung,· die dem unbe
quemen Familienmitglied so haufig zuteil wird. Das beste und 
ausgezeichnetste Vorbild del' Arbeit auf diesem Gebiet ist jeden
falls das "Leipziger System" des hoch verdienten Tau be, das 
einen giinstigen Stiitzpunkt in der sachsischen Gesetzgebung 
fand. Die Haltekinderaufsicht in den groBeren Gemeinden, von 
etwa 25 000 Seelen aufwarts, befindet sich am besten in deren 
Handen, wahrend bei kleineren Stadten und auf dem Lande die 
staatliche Hand der Polizei und der Medizinalbeamten unentbehr
Hch ist. 

Dariiber ein Urteil zu fallen, ob die bisher in der Mutter- und 
Sauglingsfiirsorge angewandten MaBregeln einerseits richtig, an
dererseits erfolgreich sind, laEt sich bei der Kiirze der Zeit, in 
welcher sie bestehen, ein allgemeines und endgiiltiges Urteil nicht 
fallen. Kraftvoll setzte die Arbeit auf diesem Gebiet, von riihm
lichen Ausnahmen abgesehen, erst etwa im J·ahre 1905 ein. Man
ches ist bereits als direkt verfehlt anerkannt, so der stellenweise 
falsche Betrieb der Milchkiiche. Eine solche ist nur dann existenz
berechtigt, wenn sie ein wohl kontrollierbares Glied umfassender 
Fiirsorge und der Bezug aus ihr nur in der Weise wie bei Apo
theken, d. h. auf Anweisung des Arztes, gestattet ist. Die Haupt
sache, das kann man unbedingt sagen, wird stets die Volksbeleh
rung iiber richtige Pflege und Ernahrung des Sauglings bleiben, 
und innerhalb dieser sozialen Arbeiten wieder besonders die Pro
paganda fur die natiirliche Ernahrung. Beweise fiir die groBen 
V orziige des Stillens sind im Vorangehenden gegeben, und sic 
lassen sich in mancher Beziehung erganzen, z. B. bei paralleler 
Minderung der Sauglingssterblichkeit und ErhOhung des Still
werts in einzelnen landlichen Gegenden, in denen es an anderen 
mitwirkenden Komponenten fehlt. Es sei auch noch erwahnt. 
daB nach Roesel) iiber ein Jahr gestillte Heerespflichtige 47,9%. 

1) Zitiert bei v. YogI, Seite 28. 

Behr·Pinnow, Geburtenriickgnng. 6 
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nicht gestillte dagegen nur 31,1 % taugliche Heerespflichtige 
liefern. Eigentlich solite es aber eines Beweises dafiir, daB das 
von der Natur Geschaffene das Richtige ist, nicht bediirfen. 

Die bisherigen Stillstatistiken sind iibrigens in einer groBen 
Anzahl von minderem Wert. Als "gestillte Kinder" werden oft 
solche gerechnet, die nur ganz wenige W ochen an der Mutter
brust gelegen haben. 1st auch diese kurze Zeit gewiB von nicht 
zu unterschatzendem 'Werte, so muB doch dieses Kindermaterial 
aus den Zahlen der Gestillten ausscheiden, wenn es sich darum 
handeIt, die Erfolge der natiirlichen und kiinstlichen Ernahrung 
gegeniiberzustelien. Aus einem kleinen Zahlenmaterial hat die 
Entwicklung iiberrascht, daB von den nun ffir die Aufnahme in 
die Schule korperlich untersuchten und fUr minderwertig befun
denen Kindern die Halite Flaschen-, die Halite Brustkinder war. 
Ware es moglich gewesen, die reinen Flaschenkinder den wirk
lichen Brustkindern, d. i. solchen mit wenigstens 6 Monaten 
Stillzeit gegeniiberzustellen, ware die Berechnung sicher eine 
andere geworden. 

Infolge des unleugbar hochsten Nutzen des. Stillens ist jede 
verniinftige MaBregel zu dessen Verbreitung gerechtfertigt, nicht 
nur die Belehrung und Anleitung, sondern auch die Gewahrung 
von Stillzuschussen. Die Form solcher Gabe muB sich nach den 
ortlichen Verhaltnissen richten, die verlangen konnen, daB man 
in natura oder in Geld, ffir versaumte Zeit oder langen Weg u. dgl. 
gibt. tJbrigens zahlen bereits 151 Kommunen Stillbeihilien, die 
auBer den gewahrten Naturalien zurzeit annahernd 200 000 M. 
jahrlich betragen. Wunschenswert erscheint auch, daB eine 
groBere Anzahl von Gemeinden Mittel fur ErfoIgsstatistiken be
reitstellt; Vorschlage fiir ein praktisches und billiges Ermittelungs
verfahren liegen bereits vor. 

Das Nahren ist in Deutschland fast uberall, teils starker, teils 
weniger zuriickgegangen, so daB eine Stillpropaganda iiberall an
gebracht ist. Dafiir, daB sie Erfolge haben kann, Iiegen bereits 
Beweise vor. 1m iibrigen bedarf es aber bei jedem Vorgehen 
einer genauen Prufung der ortIichen Verhaltnisse zur Vermeidung 
des Schematisierens. Die Verschiedenheit des zu beackernden 
Gebiets ist oft auBerordentIich groB, die Komponenten sind 
recht ungleichartig. In dieser Beziehung ist in letzter Zeit ein gutes 
Stuck aufklarende Arbeit insofern geleistet, als auf Vorschlag des 
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Kaiserin-Auguste-Victoria-Hauses zur Bekampfung del' Saug
lingssterblichkeit im deutschen Reiche des preuBischen Medizinal
ministeriums siimtliche Kreisarzte zur Ermittelung del' lokalen 
Ursachen del' Sauglingssterblichkeit und zum Bericht aufgefor
dert hat. Das kiirzlich eingegangene umfangreiche Material ist 
dem genannten Institut zur Bearbeitung iibergeben worden. Es 
sei hierbei bemerkt, daB das bisherige statistische Material iiber 
die Todesfalle und deren Ursachen eine entschieden hohere Be
deutung hatte, wenn es auf Grund einer ausnahmslosen Leichen
schau gewonnen ware. 

Fiir die Beurteilung del' Sterbeziffer sind u. a. die ortliehen 
hygienisehen MaBregeln von Bedeutung, z. B. ist eine Ortsehaft 
ohne Sauglingsheim ganz andel'S zu bewerten als Charlottenburg, 
das rund 400 Sauglingsbetten besitzt, zu denen noch 455 Tages
betten hinzutreten. Die Heime und Ffusorgeinstitute sind iiber
haupt sehr unregelmiiBig verteilt. 1m ganzen bestehen zurzeit 
in 85 Orten 135 Sauglingsheime und Kinderasyle, in 31 Stiidten 
42 Sauglingskrankenhauser und Kliniken. 300 Fiirsorgestellen 
verteilen sieh auf 210 Kommunen, endlieh sind no Milchkiiehen 
in 75 und 234 Krippen in 150 Ortsehaften vorhanden. 

Das sorgsame Studium del' ortlichen Ursachen del' Mortalitat 
und ebenso del' Morbiditiit del' Sauglinge ist die unentbehrliehe 
Grundlage, deren Kenntnis zur riehtigen Auswahl del' passenden 
MaBnahmen fiihren muB. 

Vber eine Priifungsmethode del' Erfolge haben Tugendreieh 
und Landsberg auf dem 3. internationalen KongreB ffu Saug
lingssehutz eingehende Ausfiihrungen gemaehtl). Etwas voll
kommen die lriirsorgeerfolge Darstellendes kann leider nieht in 
exakter Weise gegeben werden. Die Fiirsorge will ja nieht nur 
die Sterbeziffer drlleken, sondern auch die Morbiditat herab
setzen, moglichst viele Gesundheitsschadigungen ausschlieBen. 
Letzteres statistisch zu belegen, ist wohl kaum moglich. Es kann, 
wenigstens vorlaufig, nur die Sterbeziffel' in ihrel' Veranderung 
herangezogen werden. Das kann in zweifacher Weise geschehen. 
Entwedel' man berechnet, wie unter dem EinfluB del' Fiirsorge 
die Sterblichkeit del' gesamten Sauglinge in einem Ort herunter
geht. Dann hat man abel' den Vbelstand zu verzeichnen, daB 

1) KongreBbericht Seite 115lff. und 1163ff. 

6* 
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diejenigen Kinder in die Bereehnung mit einbezogen werden, 
die nieht unter Fiirsorge stehen. Da der Prozentsatz der letzteren 
in den einzelnen Orten ein auBerordentlieh versehiedener ist, 
erlaubt z. B. diese Methode aueh unter sonst gleiehen Verhalt
nissen keinen Ausgleieh mit anderen Orten. Der andere Weg ist, 
die Sterbliehkeitsunterschiede nur innerhalb der Fiirsorgetatig
keit festzustellen und dann entsprechende Vergleiche zu ziehen. 
Man kann hier entweder die direkt behandelten Ortsteile mit 
ihren Zahlen heranziehen oder die Sterblichkeit der tatsaehlieh in 
Fiirsorge befindliehen Kinder feststellen und sie der allgemeinen 
oder derjenigen Sterblichkeit gegeniibersteIlen, die aIle nicht unter 
Fiirsorge stehenden Kinder betrifft. Hierbei ist noch zu empfeh
len, die Kinder der hoheren Zensiten, etwa von liber 1300 M. Ein
kommen an, bei der Bereehnung auszuschalten, damit versorgte 
und nieht versorgte Kinder aus ahnliehem~Milieu gegeniibergestellt 
werden kounen. Dies "spezieIle" Verfahren bietet auch noeh die 
MogIiehkeit, eine Reihe von anderen Erfolgsbeobaehtungen zu 
maehen. 

Naeh einem kurzlieh von Professor Langstein, dem Direk
tor des Kaiserin-Auguste-Vietoria-Hauses an das Kaiserliehe 
Gesundheitsamt erstatteten Beriehte kann man dureh beide Me
thoden Erfolge feststellen; mit der allgemeinen (indirekten) 
daun, wenn die Fiirsorge den groBten Teil der Sauglinge beherrseht. 
Es ist gewiB nieht zu bestreiten, daB esbeweisend ist, wenn die 
Einfiihrung einer neuen FiirsorgemaBregel bald die Sterblichkeits
kurve sinken liiBt, und es sprieht Bande, wenn von 2518 Kindern, 
die in den heiBen Monaten Juli-September 1911 durch die Ohar
lottenburger Fii.rsorgestellen gingen, nur 66, davon nur 30 an 
Ernahrungsstorungen starben. Fiir Hamburg fiihrt Langstein 
an, daB die Sterbliehkeit der von der Stadt in Familienpflege ge
gebenen Sauglinge 1901 17,3% und vom Jahre 1907-1909 nur 
1,85% betragen hat. Die Sauglingsstation des dortigen Waisen
hauses hatte 1904 noch eine Sterbliehkeit von 27,5%, die 1910 
nur 13,3% betrug, iibrigens inzwischen auch schon niedriger 
war. Man sieht hier die Erfolge der geschlossenen und der kon
trollierten Familienpflege (Haltefrauen). An einzelnen Orten ist 
im heiBen Jahre 1911 der Sommergipfel nur bei ehelichen Saug
lingen erhoht, da die uneheliehen dureh die Armenverwaltung in 
saehgemaBer Pflege waren. Von 1000 Waisenzoglingen in Berlin 
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ii.berlebten in der Periode 1896-1900 nur 249 das erste Lebens
jahr; 1902 dagegen 644, und 1904 ist die Zahl der in Pflege ver
storbenen Kinder unter 1 Jahr nur 1,7% ge'Wesen. 

Diese Zahlen lieBen sich noch betrachtlich vermehren. Es 
darf aber auch ohne weiteres Material gesagt werden, daB die 
Moglichkeit rationeller und erfolgreicher Fursorge unbedingt be
wiesen ist und daB sich demgemaB die deutsche Arbeit auf die· 
sem Gebietin der richtigen Entwicklung, wenn auch erst in deren 
Anfang befindet. Wir erblicken in solcher Sauglings-, Kleinkin
der- und Mutterfursorge die wichtigste Grundlage fur die Erhal
tung und Kriiftigung des deutschen Volkes und seiner Gesund
heit, und es ist erfreulich festzustellen, daB die Dberzeugung von 
der Notwencligkeit solcher Arbeit zwar langsam, aber stetig in 
weitere Ifreise dringt. Zu ihrer Verbreitung wird die Tatigkeit 
des von der deutschen Kaiserin begrundeten deutschen Zentral
instituts, des Kaiserin-Auguste-Victoria-Hauses zur Bekampfung 
der Sauglingssterblichkeit, das wissenschaftlich forschend und 
sozial belehrend wirkt, wird der Meinungsaustausch in der deut
schen Vereinigung fur Sauglingsschutz und auf den von ihr ge
leiteten Kongressen, die stetige Arbeit in den ihr angeschlossenen 
Landes- und Ortszentralen nicht wenig betragel1. Es ist aufrich
tig zu hoHen, daB die noch ruckstandigen Teile Deutschlands sich 
der groBen Organisation anschlieBen. 

Die Erfolge werden nicht ausbleiben, sie werden sich nicht nur 
im Ruckgang der Sterblichkeit, sondern auch in der Rebung des 
Durchschnitts der Konstitution zeigen. Sollte hierzu noch eine 
Wandlung in cler allergefahrlichsten Abrustung, dem Geburten
l'uckgange treten, dann dad man in bezug auf ein gesundes und 
zahlreiches deutsches Yolk getrost in die Zukunft blicken. 
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