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Einleitung. 
-ober Hygiene und Diatetik der Frau ware es einfach zu schreiben, wenn jede Frau 

sich normal, d. h. naturgemaB ausleben konnte. In unserem komplizierten Kulturleben 
ist es schwer, die Richtlinien eines natiirlichen Frauenlebens zu rekonstruieren. Selbst 
wenn es gelange, einen richtigen Lebensplan aufzustellen, so miiBten viele Frauen davon 
ausgeschlossen bleiben. Wir konnen nicht einmal jeder Frau die Fortpflanzung und damit 
die Erfiillung ihres Lebensprinzips gewahrleisten, geschweige denn ihr in allen iibrigen 
Stiicken optimale Lebensbedingungen zusichern. 

In der Fortpflanzung desMenschen tauchen Fragen auf, die der ungehinderten Natur 
unbekannt sind: Eine bewuBte Regulierung des sexuellen Verkehrs und der Fortpflanzung. 
Von einer natiirlichen Ordnung Mnnen wir hier nicht mehr sprechen. Wir sind genotigt, 
eine soziale Ordnung einzuhalten und miissen bestrebt sein, die natiirliche nicht zu kurz 
kommen zu lassen. 

Zu dieser geschlechtlichen Hygiene, die beim Weibe, als durch und durch Sexual
wesen, die Hauptrolle spielt, gesellt sich noch die allgemeine, fiir Mann und Frau gleiche 
Hygiene, nur mit dem Unterschiede, daB sie auf Schritt und Tritt wieder der Sexualhygiene 
ins Gehege kommt. 

Vorschriften iiber die Entwicklung und Erhaltung der Frauengesundheit konnen 
also nur in der Theorie hOchste VOllkommenheit als Ziel ins Auge fassen. In der Praxis 
miissen wir uns, durch die auBeren Verhaltnisse gezwungen, mit viel weniger begniigen. 
Dieses Schicksal teilt die Hygiene und Diatetik der Frau mit jedem Kapitel der Hygiene 
und jedem arztlichen Ratschlag iiberhaupt. Der einzelne muB zusehen, wie er das richtige 
Prinzip der Lebensweise so gut es geht in seine Verhaltnisse und Moglichkeiten iibersetzt. 

DaB ganz besonders die Gegenwart der Frauengesundheit gegeniiber sich vielenorts 
feincllich gebardet, ist kein Grund, in unseren wohlbegriindeten Maximalforderungen 
irgend etwas nachzulassen. Vielmehr ist es an uns Arzten, erst recht unsere warnende 
Stimme zu er,heben, wenn die Wogen des aufgeregten Alltagsle bens in ihrer Verstandnis
losigkeit die natiirliche Bestimmung der Frau gefahrden, ja sie geraclezu zu vernichten 
drohen. Vielleicht gibt es auch einmal eine Revolution zugunsten der Fortpflanzung als 
der Grundlage aller Zukunft! 

Sellheim, Hygiene und DHitetik der Frau. 1 
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Jede Frau ist eine implizierte Mutter, und erst eine Mutter in ihrer Ehe und mit 
ihren Kindern ist eine explizierte Frau. In "diesem Satze liegt das ganze Geheimnis natur
gemaEen Frauenlebens eingeschlossen. Die hohe Auffassung von der Frau als der Tragerin 
der menschlichen Fortpflanzung und Fortentwicklung schreibt uns das Programm ihrer 
Diatetik und Hygiene vor. Unser Ziel muE unentwegt sein, die Frau fUr diesen originellen 
Beruf zu ertuchtigen und tuchtig zu erhalten. Das ist nicht leicht, weil dabei den ver
nunftigen und unvernunftigen Forderungen unseres heutigen Lebens Rechnung getragen 
werden muE. 

Wir verfolgen die Frau von der Entwicklung zur Tragerin der Fortpflanzung uber 
die Fortpflanzungsbetatigung 1 bis zu ihrem Verbluhen. Wir sehen dabei zu, wie sie sich 
in der Konkurrenz zwischen Fortpflanzungs- und Berufsleben durchschlagen und nicht 
allzuselten sogar mit dem herb en Schicksal des unverschuldeten Ausschlusses von ihrer 
Naturbestimmung abfinden muE. Zum Schlusse suchen wir nach einem gerechten 
Ausgleich zwischen der mit Fortpflanzungs- und Fortentwicklungsaufgaben mehr be
lasteten Frau und dem sich in dieser Richtung freier bewegenden Manne. 

In der Hauptsache hat sich die Frau nicht von der Gnade des Mannes abhangig 
gezeigt. Sie hat es verstanden, in hohem Grade sich selbst zu helfen. Sie hat es vermocht, 
soweit sie auf sich selbst angewiesen ist, im Erwerbsleben und Berufsleben, wenn auch 
unter schweren Kampfen, sich selbst durchzusetzen. Der Mann solI sie in diesem Streben 
nur nicht hindern, wenn er durch die Ehe fUr sie nicht sorgen will oder nicht sorgen kann. 

Dazu muE aber fUr die in unser Kulturleben eingepferchte Frau noch eine Unter
stutzung kommen. Uberall, wo der Mensch von seiner Natur abgedrangt ist, greifen kiinst
liche Veranstaltungen Platz, urn einen Ausgleich herbeizufUhren. In dieser Richtung 
winkt der Frau der heutigen Lebensverhaltnisse als Kompensationsmittel eine der 
Natur nachempfundene Ubung im Sinne der modernen Korperkultur. 

Das Gebiet der Diatetik und Hygiene des Frauenlebens hat seither nur in einzelnen 
Bruchstucken Bearbeitung gefunden. Hier wird zum ersten Male der Versuch gemacht, 
das weit verzweigte Gebiet zusammenzufassen, denn die Gesunderhaltung der Frau ist 
das Fundament, auf dem unsere gesamte Existenz beruht. 

I. Grundlegung und Entwicklung einer guten Konstitution der 
Frau als der hauptsachlichen Tragerin der Fortpflanzung und 

Fortentwickl ung. 

1. Grundlegung zu einer guten Konstitution des Kindes. 
Die Moglichkeit der Grundlegung einer guten Konstitution der Frau fUr die Fort

pflanzung steht nicht isoliert da. Sie faUt mit der Erwerbung und Erhaltung der Gesundheit 
uberhaupt zusammen. 

Freilich gilt in dies em Punkte unsere Sorge in der Hauptsache der naehsten 
Generation. An Frau und Mann, die in die Ehe treten, kann in bezug auf ihre Kon
stitution nicht mehr viel geandert werden. Fur das nachfolgende Geschlecht ist aber 
durch die geeignete Gattenwahl, insbesondere fUr die Qualitat der weibIichen Nach-

1 Dabei wird die Hygiene und Diii.tetik von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett als in 
die Lehr- und Handbiicher der Geburtshilfe gehOrig hier nicht mit abgehandelt. 
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Abb. 1. Der Menseh~als voriibergehender Bewahrer des von Generation zu Generation sieh fortsetzenden 

Keimplasmas. 
Der Keim entsteht aus Ei und Samen der Eltern. Die von Generation zu Generation sich im Sinne der 
Kontinuitat des Keimplasmas aneinanderschlieBenden Keimbahnen sind schwarz gezeichnet und die von 

Generation zu Generation erzeugten und immer wieder dem Untergang geweihten Korper grau. 
1* 
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kommen, bei Vorbedacht vieles zu gewinnen. Jeder, der Kinder III die Welt setzt, 
ubemimmt stillschweigend die Verpflichtung, seine Nachkommenschaft mit bester Kon
stitution auszustatten. 

Fur die Madchen heiBt es, ihnen die beste Anlage zu ihrem naturlichen BeruIe zu 
gewahren. Dabei muB man naturlich wissen, worauf es ankommt. 

Wir sehen durch ein kontinuierliches Band den Menschen der Gegenwart mit seiner 
Vergangenheit (Aszendenz) und seiner Zukunft (Deszendenz) verbunden. Das Band besteht 
aus Keimmaterial, aus dem sogenannten Keimplasma. Das Individuum stellt nur eine 
Art Anhangsel, eine Art temporaren Auswuchses, eine Art zeitlichen Bewahrers des ihn 
durchlaufenden Stuckes Keimplasma dar. Das will die W eis mannsche Lehre von der 
Kontinuitat des Keimplasmas zum (Abb. 1) Ausdruck bringen. 

Auf dem Wege des unendlich oft in der Vorfahrenreihe wiederholten Zusammen
flieBens weiblicher und mannlicher Keimplasmastromo ist eine Beeinflussung der Nach
kommenschaft wohl moglich. Was im Keimplasma drin ist, gilt als vererbbar. 

Vorsorgliches Kombinieren der Keimplasmaquanten bei der Zusammensetzung der 
.nachsten Generation (Abb. 2) ist die wirksame Form der Beeinflussung der Nachkommen
schaft, ganz besonders in -bezug auf die Qualitat der Tochter als der zukunftigen 
Tragerinnen der gerade fur den Menschen so schwierigen Fortpflanzungs- und Fortent
wicklungsaufgaben. 

Der volle Erfolg einer solch vorbedachten Gattenwahl unter Zurateziehen der in 
der Lebensgeschichte aller Vorfahren explizierten Qualitat des Keimplasmas konnte aber 
erst dann erreicht werden, wenn der Traum der wissenschaftlichen Genealogie (Ottokar 
Lorenz) und der Eugenik (Galton) in Erfullung gegangen ware, und man an Hand von 
"Ahnentafeln" sich auf einem offentlichen Amte uber das, was man seinerseits im Keim
plasma mitbekommen hat, auch uber die "biologische Aussteuer" seiner zukunftigen 
Frau, wie beides gerade zur "Konzentrierung wunschenswerter Eigenschaften" und zur 
"Verdunnung unerwunschter Eigenschaften" (nach einer freilich auch erst zu entwerfenden 
Gebrauchsanweisung) am besten zusammenpaBt, zuverlassig zu orientieren vermochte 1. 

Viel mehr, als daB man in eine kranke Sippe nicht hineinheiraten solI und erst recht nicht 
in eine solehe, die ahnliche Krankheitsanlagen mit sich bringt, wie man sie an sich selbst 
unter Befragen der Familiengeschichte - ohne ein Auge zuzudriicken - entdeckt, laBt sich 
heute auf dies em Gebiete mangels aller Vorarbeiten fur eine genugend weit zuruckgreifende 
Orientierung nicht empfehlen. Das Aussehen der Person (die Erscheinungsform, der Phano
typus) reicht nicht aus, und die Familiengeschichte (die Dauerform, der Genotypus) muH 
urn Rat gefragt werden, weil es "gesund aussehende", den Keirn der Krankheit verborgen in 
sich tragende Menschen gibt, bei denen man zu fUrchten hat, daB die versteckte Krankheits
anlage bei der Nachkommenschaft ganz unerwartet wieder zum Vorschein kommt. 

Die Familiengeschichte kann ohne weitere Veranstaltungen heutzutage nur insofern 
fUr die Beurteilung der Fortpflanzungstuchtigkeit herangezogen werden, als man seinen 
Blick nicht nur auf den zu wahlenden Ehepartner, sondem auch auf aIle ubrigen erreichbaren 
FamilienangehOrigen richtet, in welehen sich die im Keimplasma der Familie schlummemden 
Eigenschaften in dieser oder jener Form bereits ausgedruckt zeigen. Fur die Beurteilung 

1 Hugo Sellheim, BeeinfluBbarkeit der Nachkommenschaft. Geheimnis vom Ewig-Weiblichen. 
II. Auf I. , S. 427. Enke, Stuttgart 1924. 
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der allgemeinen Gesundheit einer Frau, auI der schlieBlichen Endes die FortpIlanzungs
tiichtigkeit beruht, kommen ja nicht nur die weiblichen, sondern auch die mannlichen 
Familienmitglieder in Betracht. In beiden Linien kann vererbt werden. 

Eine anatomische Untersuchung bleibt meist ausgeschlossen. Eher konnte man 
zur Beurteilung der Fortp£lanzungstiichtigkeit einer Frau noch etwas aus dem Ablauf 

Rassenhygicne 
1~ _________ F_.o_n_p_fl_nn_. ~_UI_lg_l~l~~~_le_II C ______ ~( ~ 

Hygien.e 

be --..,..-,2 Jr---~ 
~--+-----~y~--------~ : 

I 

lla enhygleoc 

5 6 7 

-r- -' ---------" ~"'-v-' 
I I 
I I 
I I 

I : 

I 

I 
I 
I 

l sI --I 
I , 

Langsacllsc d wcibJich II : 

===~O:eo::lt:al:tr:ak:t:"~. ~========::~~::::==::::::::::::::::~~ I > V ~ 
J. laUoD: I. Vcrblndung trcck LI. tatJon: 2. V rblnduIIIl. t:ke 4~f'fi\ lIr. tallon : 
,Eiers t ock ' . ..EUciter filr " Fruehthalt r· . Fnl hthaJt r- ~ .. Mutter-

Elexport u . amenlrnport" ausJUhrung . I oberflilche 
gang I . 1>1 xPOrt 1 mit crpfle-
II. am nlrnPOrt u.*.......... guug tlltte 

4l' ~ . an Unlst-
", \ /" drilsen. ·· ,,\ , , I' " ~ ./\~ '" \:# ~ ~ »i 

Abb. 2. B inilullbark it d r Nachkomm n haft. 
Aus e llh ei m : Geheimni om Ewi r·Weiblichen. 2. Aufl. tuttgart, Enke 1924. 

1 = Einflull des rniitterlichen Keimpiasrnabeitrages. 2 = K eirnplasrnabeeinflussung. 3 = Keirnzellenbeeinflussun\:. K eirn
beeinflussung = I. "Sensible P eriode" . 4 = Beeinflussung des Kindes im Scholle der Mutter. 5 = . Mechanische Beeinflussung. 
Beginnender Einflull der Aullenwelt auf das "enthiillte" Kind = II. " Sensible Periode". 6 = Elnflull des vaterlichen Keirn· 

pla8mabeitrages und KeimplasrnabeeinflussUJ.g im Samenstock. 7 = Ein(Jull des Stillen.. 8 = Einflull der Aullenwelt. 

der Fu nktionen entnehmen. Fur die Frau speziell als Tragerin der Hauptlast der Fort
pflanzung waren vor allen Dingen Erhebungen uber den regelmaBigen Ablauf der Periode 
bei ihr selbst, der Schwangerschaften, Geburten, Wochenbetten und Stillzeiten bei ihren 
unmittelbaren Verwandten wertvoll. Allgemeinerkrankungen und darauf sich aufbauender 
Infantilismus mit Menstruationsstorungen, dadurch und durchs enge Becken bedingte 
Geburtsschwierigkeiten, ferner durch schlechte Brustdrusen und Brustwarzen verursachte 
Stillunfahigkeit sind z. B. vererblich. Leider ist dem Heiratskandidaten und seinem etwaigen 
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arztlichen Berater die Einziehung derartiger hachst wilnschenswerter Erkundigungen 
in der Regel verwehrt. 

Es ware das Zeichen einer sehr beschrankten Auffassung von der Frau, wenn man sie 
nur ala die Tragerin der Fortpflanzung ansa he und auf rein korperliche Vorziige allein 
sein Augenmerk bei der Gattenwahl richten wollte. Die Frau ist auch die lebendige Tragerin 
des psychischen Fortentwicklungsgedankens und muB in diesem Sinne gewertet werden. 
Dabei spielt besonders ihre geistige Entwicklung eine nicht zu unterschatzende Rolle. 

Dadurch, daB die Frau gehalten ist, das, was iiber Fortentwicklung spekuliert wird, 
auf die Nachkommenschaft tatsachlich fortzusetzen, wird sie gewissermaBen zum Kritiker 
alles dessen, was Bestand haben solI. 

Das laBt sich durch ein drastisches Beispiel vielleicht ganz klar machen. Die hahere 
Entwicklung einer Rasse ist gebunden an die Zunahme der Gehirnentwicklung .. Die weiBe 
Rasse besitzt bekanntlich das am meisten ausgebildete Gehirn. Damit hangt zusammen, 
daB sie den groBten Schadel aufweist. Der GroBenzunahme des Kopfes muB parallel gehen 
die starkere Entwicklung der DurchlaBfahigkeit des Beckens der Mutter, die das Kind 
zur Welt zu bringen hat. Die Frau der weiBen Rasse hat ja auch das geraumigste Becken. 
Wir konnen den Zusammenhang so ausdriicken: Die Bediirfnisse del' Gehirnentwicklung 
und damit der geistigen Entwicklung del' Rasse iiberhaupt haben eine steigende Entwicklung 
des Weibes in bezug auf das Beckennotig gemacht und werden es, wenn die Entwicklung 
in dieser Richtung weitergehen soIl, auch ferner tun miissen. 

Was fiir diesen einen Korperteil in die Augen springt, darf mehr oder weniger fiir 
die ganze Frau Giiltigkeit beanspruchen. Jedenfalls kommt der Frau eine fiihrende Rolle 
zu, insofern als sie ja des Kindes Lebensspielraum fiir lange Zeit darstellt. MuB sie doch 
dem Kinde die Entwicklungsbedingungen wahrend der ganzen Tragzeit darbieten und 
letzten Endes sogar des Kindes Eintrittsfahigkeit ins Leben gewahrleisten. DaB hier ganz 
besondere Mutter-Kinds-Beziehungen eine Rolle spielen, ist nach neueren Untersuchungen 
anzunehmen 1. 

Nach der Geburt beginnen dann die wesentlichsten Fortentwicklungsaufgaben der 
Mutter fiir das Kind im Sinne der von ihr selbst aufgenommenen Kultur. 

Fiir den Versuch, zur Grundlegung einer Konstitution der Frau durch kluge 
Gattenwahl etwas beizusteuern, diirften diese Andeutungen geniigen. Alles, was die 
Frau als Gattin schatzenswert macht, kommt ihrem Kinde in der gleichen Eigenschaft 
wieder zugute. 

Wir stehen erst im Anfang der Wissenschaft von der giinstigen BeeinfluBbarkeit 
der Nachkommenschaft. Immerhin schlieBt unser Versuch, in dieser Richtung etwas 
Praktisches zu empfehlen, in der Vorgeschichte des Eies, und das gleiche gilt von der 
Vorgeschichte des Samens, mit einem positiven Ergebnis abo Jedenfalls diirfte beim 
Menschen eine "Zlichtung" auf Gesundheit im allgemeinen und auf Fortpflanzungs
tiichtigkeit bei der Frau im besonderen mit allem Vorbedacht ebenso gelingen, wie es uns 

1 Hugo Sellheim, Mutter.Kinds.Beziehungen auf Grund innersekretorischer Verkniipfungen. 
Miinch. med. Wochenschr. 1924. Nr. 3S. 

Derselbe, Vber Verbesserung und Verwendbarkeit der Abderhaldenschen Reaktion und eine 
neue Blutuntersuchung. Klin. Wochenschr. 4. Jahrg. Nr. 6. 1925 usw. 

Liittge und V. Mertz, Junge oder Madchen? Geschlechtsbestimmung des Kindes im Mutterleib. 
Zentralbl. f. Gynakol. 1924. Nr. 21. 
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bei Tieren eine ganz gelaufige Tatsache geworden ist, bei der Nachzucht eine erwtinschte, 
ganz bestimmte Leistungsfahigkeit in Erscheinung treten zu sehen. 

Es mtiBte moglich sein, die Verbesserung der Fortpflanzungsfahigkeit mit der gleichen 
Sicherheit zu ztichten, wie wir das Gegenteil - die Verschlechterung - seither unbewuBt 
oft genug begtinstigt haben. Das Mittel war nichts anderes als die Geburtshilfe selbst. 
Ich erinnere nur an das Beispiel yom engen Becken. Es gabe heute bei der Frau ebenso 
wenig ein enges Becken wie in der freien Natur, wenn wir - wie in der ungebundenen 
Natur - weibliche Wesen mit engem Becken tiber der Geburt hatten zugrunde gehen 
lassen und sie so verhindert worden waren, ihren Gebardefekt weiter zu vererben. Wir 

a 

Abb. 3. Die degenerative Beeinflussung des Eierstockes durch den Aufenthalt in h6herer Temperatur 
nach Stieve. a Normale Ovulation bei der Hausmaus. b Vernichtung der Ovulation durch den 

Aufenthalt in Temperaturen von 37° C. 

(Aus Sellhei m: Befruchtung. Unfruchtbarkeit und Unfruchtbarkeitsbehandlung. Zeitschr. f. arztl. 
Fortbildung Jg. 21, 1924, Nr. 19.) 

schleppen, W18 dieses Beispiel erkennen laBt, ungiinstige Verhaltnisse mit, weil, wie wir 
noch mehrfach sehen werden, eine Verschlechterung der Natur durch eine Erwerbung 
der Kultur gut zu machen gesucht wird und das Interesse des Individuums hOher 
als das der Basse gestellt wird. 

Sofem man auf Gesundheit ztichtet - und unter diesen allgemeinen Begriff faUt 
ohne wei teres die optimale Eignung fUr Fortpflanzung - brauchte man dafUr keine neue 
und leicht verwirrende Bezeichnung wie "Eugenik". Unser Streben fallt ja streng 
genommen unter die Hygiene. Was also die Eugenik heute kann oder kOnnte, ist in dem 
Programm der Rassenhygiene hinlanglich ausgedriickt. 

Die Frage der BeeinfluBbarkeit der Nachkommenschi1ft durch Einwirkung auf das 
in den Keimdrtisen deponierte, vor aUem aber auf das in den Keimdriisen gerade zur 
Zusammensetzung des neuen Keimes fiir die nachste Generation freigegebene Keimplasma 
ist ebenfalls zu bejahen, wenn wir auch tiber das "wie" und "in welchem Grade" erst im 
Anfange der Forschung stehen. Zunachst kennen wir nur ungtinstige Einwirkungen, die 
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man vermeiden sollte. Das bezieht sich in der Hauptsache auf den MiBbrauch von ge
wissen Giften, auf die Wahl eines zu spaten Zeitpunktes der Fortpflanzung oder die Fort
pflanzung im geschwachten und kranken Zustande der Eltern. Die experimentellen 
Studien von H. S ti eve (vgl. Abb. 3-5) zeigen, daB auch viele andere Faktoren 
Einfliisse auf die Keimdriisen ausii ben. Inwieweit die Berufsarbeit der Frau in dieser 
Richtung schadlich wirken kann, wird in dem Abschnitt V, Kapitel5: "Gesundheitliche 
Schadigung und Fortpflanzungsbeeintrachtigung der Frau durch das Berufsleben" 
erortert werden. 

Das Verhalten der Mutter in der Schwangerschaft hat jedenfaIls EinfluB auf die 
Qualitat des Kindes. Miitter, die sich in der letzten Zeit der Schwangerschaft pflegen 

a b 

Abb. 4. a Normale Spermiogenese bei der Hausmaus. b Vernichtung der Spermiogenese durch den 
Aufenthalt in Temperaturen von 37° C nach Stieve. 

(Aus Sellhei m: Befruchtung, Unfruchtbarkeit, Unfruchtbarkeitsbehandlung. Zeitschr. f. arztl. Fort-
. bildung Jg. 21, 1924, Nr. 19.) 

konnen, bringen urn 100/ 0 schwerere Kinder zur Welt. 1m Stadium des Neugeborenen 
ist vielleicht die Quantitat noch nicht allenthalbenin die Qualitat "umgeschlagen", 
wenigstens nimmt man in diesem Alter mangels eines anderen MaBstabes noch gem die 
Quantitat fUr die Qualitat. Man spriGht auch darum nicht von einem "schweren" Kinde, 
sondem von einem "starken" Kinde, einem "kriiftigen" Kinde, ohne dafUr viel andere 
Beweise als das gute Gewicht zu haben. 

DaB die EihiiIlenisolierung in der Schwangerschaft auch nicht gegen aIle Schadlich
keiten vorhalt, sieht man an der Moglichkeit der In£ektion des Kindes von der Mutter aus 
durch den Fruchthalter und den Mutterkuchen hindurch. Das ist die Fruchthalter
oder Mutterkuchenin£ektion. 

AuBer dem handgreiflichen, quantitativen EinfluB und der Infektionsmoglichkeit 
mit spezifischen Krankheitserregem hat vor aHem eine Form des Muttereinflusses in etwas 
phantastischer Form viel von sich reden gemacht: "Das Versehen der Schwangeren". 
Man muB ein groBes Fragezeichen dahinter machen! Die Vorstellung ist die, daB ein starker 
psychischer oder auch korperlicher Eindruck, den die Frau in der Tragzeit empfangen 
hat, im leiblichen Au£bau des Kindes, vieIleicht auch spater in seinem seelischen Ver-
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halten, sich wiederspiegelt. Um zwei einfache Beispiele zu nennen: Die Mutter sah einen 
Feuerschein, das Kind kommt mit einem flammenden Feuermale zur Welt. Der Mutter 
lief ein Hase ungeschickt zwischen die Beine, und sie gebar ein Kind mit einer Hasen
scharte. 

rch habe - um mir selbst ein Urteil zu bilden - jedesmal, wenn ein Kind mit einer 
MiBbildung das Licht der Welt erblickte, die Mutter - ehe ich ihr das Kind zeigte -
gefragt, ob sie in ihrer Schwangerschaftszeit etwas Auffallendes erlebt hatte, was im Sinne 
des "Versehens" in Zusammenhang mit der korperlichen Verbildung des Kindes hatte 
gebracht werden konnen. rch lieB sie dabei natiirlich nicht merken, worauf ich hinaus
wollte. Das Resultat war immer negativ. Erst bei der zweiten Visite, wenn die Mutter 

a 

mittlerweile das Kind sich besehen und Zeit 
zum Nachdenken gehabt hatte, war ihr "ein
gefallen", daB sie sich versehen hatte. 

Man glaubte, das Versehen auch experi
mentell nachweisen zu konnen. Alle paar 

b 

Abb. 5. a Eierstock eines Haushuhnes in der Legezeit. b Eierstock eines Haushuhnes, in der Lege
zeit in einen engen Kafig eingesperrt und sparlich gefiittert. Es wurden keine Eier mehr abgelegt 
und am gesamten Follikelapparat trat eine starke Riickbildung ein, als Folge hauptsachlich der 

psychischen Alteration. 

(Nach H. Stieve: Archiv fiir Entwicklungsmechanik 1918, Bd. 45.) 

Jahre wird die Sache von neuem aufgefrischt. Das Junge eines trachtigen Tieres, das einen 
gewaltsamen Tod erl~idet, soll (mitunter nach der Herausnahme aus dem Tragsack) an 
der korrespondierenden Stelle der miitterlichen Verletzung eine unverkennbare "Gewebs
veranderung" aufweisen. Die Beschreibung deutet in der Regel auf eine Gewebsschadigung 
und eine Zirkulationsanderung hin. Nach meiner Erfahrung kommt alles darauf an, wer 
solche Untersuchungen vornimmt. Der gemeine Mann "sieht" solche interessanten 
Sachen unter dem Draufdeuten mit dem Finger. Dadurch entsteht natiirlich an dem 
auBerst zart gebildeten Embryo jedesmal eine Gewebslasion und Zirkulationsstorung 
und zwar urn so deutlicher, je mehr solcher voreingenommener Zeugen aufgerufen werden 
und "mitgesehen" haben. rch habe manche jener "Seher" von ihrem Beobachtungs
fehler iiberzeugen konnen, aber sie werden ebensowenig alIe wie diejenigen, die ans Ver
sehen glauben. 

Man hat auf dieses Versehen der Frauen die Lehre von der "Puerikultur", der 
Erziehung des Kindes im Fruchthalter zu einem anstandigen Menschen, gegriindet. Die-
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Mutter solI die Tragzeit in einer schOnen Gegend zubringen, etwa in Italien. Wenn man 
.dort nicht hin kann, mussen schOne GemiiJde einen Ersatz bieten usw. 

Seitdem der Nachweis des Uberganges von Stoffen aus dem Elute der Mutter 
in das Elut des Kindes und umgekehrt auch yom Kinde auf die Mutter gelungen 
-ist 1, sind wirzwar berechtigt, von einer chemischen Korrelation zwischen Mutter und 
Kind zu sprechen, welche auf eine sehr innige Bindung zwischen beiden hinweist 
und zur Erklarung eines ziemlich weitgehenden Muttereinflusses verwendet werden 
-durfte. Trotzdem bleibt aber in der Annahme einer Wirksamkeit dieser Mutter-Kinds
Beziehungen im Sinne des Versehens alle Vorsicht geboten. Dagegen darf vor allen 
Dingen auch nach den Untersuchungen von Seitz 2, die unsere Ergebnisse in voll
-kommener Weise bestiitigen, z. B. ein EinfluB des endokrinen Systems der Mutter auf 
·das Kind alsbewiesen gelten. 

Wir Arzte werden uns, entsprechend"dem ,heu,tigen Stande" unseres Wisaens,'a..J:s 
positives Ergebnis der Nachforschung uber den EinfluB der Mutter auf das 
Kind in der Tragzeit darauf beschranken konnen, einer schwangeren Frau die aller
beste Behandlung, insbesondere Schonung vor allzuvieler ,;auBerer" Arbeit im 
In teresse des gu ten Voll bring ens der un umganglichen "inneren" Ar bei t zu 
-empfehlen. Zwischen beiden Leistungsgebieten scheint ja bis zu gewissem Grade eine 
,,,Konkurrenz" zu bestehen. 

Schreck en und scheuBliche Anblicke wirken nati,lrlich schadlich. Wenn auch 
"Versehen" wohl nicht zu befurchten ist, entstehen doch aufdem Wege der gewaltigen 
Zirkulationsveranderungen im Bauche (Weber)3, die jede psychische Alteration 
bekanntlich nach sich zieht, Gefahren in Richtung von Kreislaufstorung im Mutterkuchen 
llnd vorzeitiger Unterbrechung der Schwangerschaft. 

Auf dem kleinen Wegstuckchen von Station FruchthaIter zu Endstation 
Mutteroberflache (Abb. 2) spielt sich die "obligate Tatigkeit des Geburts
heIfers" abo 

Der Weg ist weniger beschwerlich als der Uneingeweihte denkt, der keine Vorstellung 
davon hat, daB yom Zeitpunkte des Samenimportes, von dem er seinen MaBstab nimmt, 
bis zum Export des gereiften Kindes mittlerweile der Fruchthalterausfiihrungsgang wie 
-das ganze Weib in der Schwangerschaft mit seinen hOheren Zielen betrachtlich gewachsen 
ist. Daher konnen die Falten, die von Natur aus im Ausfiihrungsgang zur Verfugung stehen, 
bequem herausgelassen werden und von deran sich vorhandenen, in der Schwangerschaft 
durch progressives Wachstum und Verjungung aller Gewebe gewaltig zunehmenden Weiter
verstellbarkeit kann spielend Gebrauch gemacht werden 4. So ist Fursorge getroffen, 
-daB die Geburt ohne wesentliche GewebsverIetzungen der Mutter, aber 
auch ohne Schadigung des Kindes vor sich geht. 

1 Hugo Sellheim, Mutter,Kinds-Beziehungen usw. Munch. med. Wochenschr. 1924, Nr. 29. 
2 Seitz, Die biologischen Beziehungen zwische,n Mutter und Kind vom Standpunkte der inneren 

Sekretion. Klin. Wochenschr. 1924, Nr.51, S. 2337. 
3 Ernst Weber, Der EinfluB psychischer Vorgange auf den Korper, insbesondere auf die Blut

verteilung. Jul. Springer, Berlin 1910. 
4 Sellhei m, Puerperale Weiterstellung tiberhaupt und am Ureter im besonderen. Monatsschr. 

f. Geburtsh. u. Gynakol. 1924. 
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Es ist die erste Aufgabe der Geburtshilfe - im engeren Sinne - in bezug 
.auf dasKind, es vor mechanischenlnsulten zu bewahren, wenn im beschrankten 
Raume sich alles drangt. 

Die nachteiligen Einwirkungen der Geburt, insbesondere der klinstlichen Entbindung 
mittels Zange usw. auf das Kind sind vielfach libertrieben worden. Wenn das Keimplasma 
nichts taugte, war es bequem, dem Geburtshelfer die Schuld zu geben. Das Gehirn des 
zur Welt kommenden Kindes ist trotz seiner Masse noch verhaltnismaBig unfertig und auf 
weiten Gebieten funktionslos. Hierin liegt nicht zuletzt der Grund, warum das Gehim 
gegeniiber mechanischen Einwirkungen wenigstens in den von Dislokationen am meisten 
getroffenen GroBhimpartien sich wenig empfindlich zeigt. Die lebenswichtigen Zentren 
Jiegen besser geschutzt nach der sta bileren Schadelbasis zu. 

Wahrend man sich in dieser Richtung seither einer groBen Sorglosigkeit hin
gegeben hatte, machen neuere Untersuchungen uns auf doch recht betrachtliche 
Gefahren des Geborenwerdens aufmerksam. Genauere mikroskopische Unter
suchungen von unter der Geburt und bald nach der Geburt verstorbenen Kindem, flir 
deren Tod man keine rechte Erklarung wuBte, ergaben regelmaBig relativ kleine Blut
ergusse in die Gehimsubstanz. Man machte sie primar fur den Fruchttod und sekundar 
fur das Auftreten von Erweichungsherden mit allen moglichen spateren Erkrankungen 
verantwortlich 1. 

Das Zustandekommen dieser weitverbreiteten und lebensgefahrlichen Blutaustritte 
im Gehim bringt man nicht mit dem Gegendruck des mutterlichen Geburtskanals, sondem 
vielmehr mit der hydraulischen Wirkung der austreibenden Kraft durch den ganzen Kinds
korper 2, somit auch durch das Gehim hindurch, in atiologischen Zusammenhang. So 
findet eine Wirkungsweise der Gebarmutterpresse und Rumpfpresse, deren Verstandnis 
so lange Zeit bei den Geburtshelfem auf Sch\vierigkeiten stieB 3, von pathologisch ana
tomischer Seite eine hOchst unwillkommene Bestatigung. Die beiden Entdecker der 
kleinen Gehimblutungen mit ihren daran anschlieBenden Degenerationserscheinungen 
sprechen geradezu yon "Ansaugungsschadlichkeiten" - man miiBte rich tiger sagen, 
"hydraulischen Schadlichkeiten" -, zul' Bestatigung meinel' immel' geauBel'ten Ansicht, 

. daB man sich bei del' Gebarmuttel'pressen- und Rumpfpressenwirkung das Verhaltnis des 
Ubel'druckes oben gegen den atmosphal'ischen Druck unten als eine Saugwirkung Yor
stellen dari. 

Nachdem man sich der Auskultation des Fotus yon Zeit zu Zeit schon lange 
bedient hatte, wurde erst in der fortlaufenden aufmerksamen Beobachtung der kind
lichen Herztone von der modemen Geburtshilfe ein Mittel gefunden, eine Lebensgefahr 

1 Schwartz, Die Ansaugungsblutungen im Gehirn Neugeborener. Zeitschr. f. Kinderheilk. Bd. 29. 
S. 102. 

Derselbe und Lotte Fi nk, Morphologie und Entstehung der geburtstraumatischen Blu
tungen in Gehirn und Schadel der Neugeborenen. Zeitschr. f. Kinderheilk. Bd. 40, H.5, 1925. 

H. Siegmund, Geburtsschadigungen des kindlichen Gehirns und ihre Folgen. Miinch. med. 
Wochenschr. 1923. Nr. 5. S. 137. 

2 Sellheim, Zum le.iehteren Verstandnis des hydraulischen Druckes unter del' Geburt. Monatsschr. 
f. Geburtsh. u. Gynakoi. Bd. 64. 

3 Sellhei m, Doderleins Handbuch der Geburtshilfe. II. Auf I. Bd. I. S. 451. 
Derselbe, Halban· Seitz, Die normale Geburt. Urban u. Schwarzenberg 1925. 
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des Kindes unter der Geburt langerhand vorauszusehen und rechtzeitig durch die kiinst
liche Entbindung weiteren Schaden zu verhiiten 1. 

Neuerdings ist durch das VerhaIten von zwei modernen Geburtshelfern, die allerdings. 
von den Ansaugungsschadigungen noch nichts zu wissen scheinen, gewissermaBen die 
Frage aufgeworfen worden, ob man zum Schutze des Kindes und der Mutter die Geburts
arbeit durch konsequente Weichteildehnung in der Eroffnungsperiode (Aschner) 2 oder 
durch Dehnung der Weichteile in der Austreibungszeit, Wendung und Extraktion des 
Kindes (Potter) 3 abkiirzen solIe. 

Derartige Eingriffe erscheinen in einer Zeit, in der man eine Beriihrung der inneren 
Teile schon in tier schonendsten Form einer Untersuchung mit dem Finger fiir nicht gleich
giiltig halt, zum mindesten bedenklich. Wenn es soweit gekommen ist, dann erhebt sich 
wirklich die Frage, ob es nicht iiberhaupt am besten ware, auf jegliche Geburtsarbeit 
zu verzichten und durch glatten Entbindungsschnitt das Kind zur Welt zu befOrdern. 
In der Tat ist es einer ausgedienten Londoner Hebamme vorbehalten geblieben,in der 
internationalen Zeitschrift fiir Psychoanalyse allen Ernstes den Vorschlag zu machen, 
man solIe das Kind vor der" U rangst", welche die Grundlage aller moglichen Angstzustande 
im spateren Leben bilde, retten, indem man ihm die Geburtsbedrangnis durch die Schnitt
entbindung erspart! Dann hatte freilich das Kind gar nichts und die Mutter wenigstens 
keine mehr oder weniger briiske Gewalteinwirkung auszustehen. Aber daran denkt natiirlich 
kein verniinftiger Geburtshelfer. Wir bleiben immer noch auf dem Standpunkt, daB der 
natiirliche Ablauf das Beste ist. 

Immerhin hat die Geburtshilfe engeren Sinnes ebenfalls auf dem Gebiete des 
Herausgeleitens des Kindes in die AuBenwelt die groBten, handgreiflichsten Fortschritte 
gemacht. Vor allen Dingen setzt sie an Stelle der Gewaltanwendung bei der schwierigen 
Trennung von Mutter und Kind mit ihren unkontrollierbaren Verletzungen beider 
Teile den glatten Schnitt in der dafiir passendsten Gegend Eowie seine exakte Wieder
vereinigung, wie ich das seinerzeit anatomisch und physiologisch ::tIs das Richtige ent
wickelt habe 4. 

Das ist natiirlich erforderlichenfalls auch fUr das Kind das schonendste Vorgehen. 
Auf der anderen Seite konnten aber durch eine bes'Sere Kenntnis des physiologischen Ver
laufes einem uferlosen Anwenden des Operierens richtige Grenzen gesteckt werden. 
Schlie13lich haben wir den iiberall lauernden Bakterien aller Art besser die Spitze bieten 

1 Sei tz, Uber die fotale Indikation der Zange. Zentralbl. f. Gynakol. 1916. Nr. 26. 
E. Sachs, Untersuchungen iiber die kindlichen Herztone. Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynakol. 1920. 

Bd.82. 
Sellheim, Die normale Geburt in Halban·Seitz. Urban u. Schwarzenberg, Berlin u. Wien 1925. 
Walter Lichtensteiger, Die klinische Bedeutung der Auskultation der kindlichen Herztone 

sub partu. Inaug .. Diss. Ziirich 1925. 
2 Aschner, Uber Abkiirzung der Geburtsdauer. Verhandl. d. dtsch. Ges. f. Gynakol. Heidelberg 1923. 

S. 165. 
De r s e I be, Die iiberragende Bedeutung der ErOffnungsperiode und der Weichteilschwierigkeiten 

fiir Dauer, Schmerzhaftigkeit und Ausgang der Geburt. Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 89, H. 2, 1925 
3 Potter, Version. Americ. journ. of obstetr. a. gynecol. 1921. Bd. 1. Nr. 6. S. 560-573 und The 

place of Version in obstetr. St. Louis C. V. Mosby company 1922. . 
4 Hug 0 Se Il he i m , Zur Begriindung, Technik, Modifikation und N omenklatur der Schnittent bindung 

mit Umgehung von Becken und Bauchhohle. Gynako!. Rundschau. 3. Jahrg. Nr. 16 und andere Arbeiten. 
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gelemt. Durch den Geburtsakt selbst entsteht somit heutzutage nur noch selten ein 
Schaden, der das neugeborene Madchen in seiner Aufgabe, selbst wieder als Fortpflanzerin 
zu fungieren, benachteiligen konnte. 

2. Beginn der Entwicklung einer guten Konstitution im Sauglingsalter. 
Von der Geburt des kleinen Madchens an besteht die Moglichkeit, die angeborene 

Konstitution durch Femhaltung aller Schadlichkeiten und Herbeifiihrung optimaler 
Lebensbedingungen aufs beste zu entwickeln. 

Dber die allgemeine Sorgfalt hinaus, die man Neugeborenen angedeihen laBt, verdient 
das Madchen in bezug auf seine typisch weiblichen Organe besondere Aufmerksamkeit 
und Pflege. 

Die Hygiene der weiblichen Genitalien des Neugeborenen beginnt mit der Be
sichtigung nach der Geburt. MiBbildungen dieser Gegend werden auf diese Weise £riih
zeitig entdeckt, wenn ihre Heilung, wenigstens solem sie plastische Korrekturen erfordert, 
freilich oft erst sehr viel spater in die Wege geleitet zu werden braucht. Manohmal findet 
man nur leichte Verklebungen der Genitalien, die sich spielend losen lassen und keine 
weitere Bedeutung haben. 

Die Andeutung einer Funktion der inneren Generationsorgane macht sich bei wenigen 
neugeborenen Madchen schon bald nach der Geburt bemerkbar. In hochstens 21/ 2% der 
FaIle tritt, wie ich von J aschke 1 entnehme, dem ich auoh weiterhin folge, am sechsten 
bis siebenten Tage, gelegentlich schon am vierten bis fiinften Tage, selten noch £riiher, 
eine blutig schleimige Absonderung von verschiedener Starke und Dauer 
aus den weiblichen Genitalien auf. Zu einem richtigen Abgang von fliissigem Blat 
kommt es in diesen Fallen nicht. Diese noch physiologische Blutung erreicht niemals 
bedenkliche Grade, stort das W ohlbefinden und Gedeihen des Kindes in keiner Weise 
und verschwindet nach ein bis zwei Tagen; gelegentlich dauert sie iiber drei bis vier Tage. 

Es handelt sioh nicht urn eine eigentliohe Menstruation, denn diese Blutung kehrt 
nicht wieder. Immerhin ist sie als ein Analogon zur Menstruationsblutung der erwachsenen 
Frau aufzufassen. Sie wird allerdings nicht von einer Ovulation ausgelost, der Eierstock 
ist vollig in Rahe. Man nimmt an, daB irgendwelche auf dem Wege des Mutterkuchens 
von der Mutter oder von der Plazenta selbst auf das Kind iibergehende Hormone in gleicher 
Weise wie spa ter die Eierstooksekretion der geschlechtsreifen Frau zur Schwellung und 
Hyperamie der Uterusschleimhaut und gelegentlioh zur Blutung daraus fiihren. Die Rich
tigkeit dieser Anschauung bestatigen die Befunde an den Uteri auch solcher neugeborener 
Madchen, bei welchen es nioht bis zur Blutung gekommen ist (Hal ban) 2. In der Gebar
mutter findet sich ein Zustand, wie er der pramenstruellen Kongestion des spateren Lebens 
entspricht. 

1m Laufe der drei nachsten Lebenswochen bilden sioh diese eigenartigen Erscheinungen 
zuriick, und der zur Zeit der Geburt angeschwollene Uterus wird auoh im ganzen kleiner 
(Bayer). 

An eine von der Plazenta ausgehende Hormonwirkung ist um so mehr zu denken, 

1 v. Jaschke, Physiologie, Pflege und Ernahrung des Neugeborenen. J. F. Bergmann, Wies
baden 1917. 

2 Literatur vergleiche bei v. J aschke. l. c. 
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als auch bei neugeborenen Knaben sich gelegentlich Blutabgange in Form von feinen~ 
mit dem Harn entleerten Gerinnseln zeigen und in der Prostata ganz analoge Veranderungen 
wie am D terus sich finden. 

Solche Genitalblutung neugeborener Madchen bedarf auBer der iiblichen ReinhaItung 
keiner besonderen Aufmerksamkeit. 

Die Besiedelung der weiblichen Genitalien mit Bakterien beginnt alsbald 
nach der Geburt. An der Vulva finden sich im steigenden MaBe, wie sie in der MundhOhle 
und auch im Darm auftreten: Bacterium coli, Staphylokokken, Streptokokken und nahezu 
aile im Stuhle der Kinder vorkommenden Arten. 

Wenige Stunden nach dem Erscheinen der Vulvakeime ist auch die Scheide keim
haItig. Hier treten zunachst die Keime auf, die in der Vulva beobachtet wurden. Dazu 
gesellt sich bald ein besonderer Keim, der D6derleinsche Scheidenbazillus. Diese 
Bakterienart macht sich heimisch, iiberwuchert und verdrangt bald die anderen Sorten. 
Der charakteristische Florawechsel beginnt etwa am dritten Tage und ist gegen Ende 
der ersten Woche meist beendet. Es zeigt also schon bei Neugeborenen die Scheide die 
Fahigkeit der "Selbstreinigung", die iiber das ganze Leben eine so groBe Rolle spielt. Die 
Reaktion des Vaginalsekretes ist unmittelbar nach der Geburt gelegentlich amphoter, 
im iibrigen - wie D6derlein nachgewiesen hat -stets sauer. 

Bei regelmaBiger Beobachtung findet man sehr haufig an den au 13 eren Geni talien 
neugeborener Madchen eine mehr oder minder deutliche Schwellung. 

v. J aschke entwirft davon eine charakteristische Schilderung. Die groBen Labien 
treten infolge der Schwellung deutlicher wulstartig hervor als in spateren Lebenswochen. 
Sie fiihlen sich sukkulenter an und sind oftmals durch kleisterartige Sekrete leicht ver· 
klebt. Entfaltet man sie, so bemerkt man dieselbe Schwellung an den kleinen Labien und 
an der Klitoris. Manchmal ist die Schwellung an diesen Teilen sogar starker, so daB sie 
zwischen den groBen Schamlippen sich vordrangen. Auch hier findet man deren auBere 
:Flachen mit kleisterartiger Absonderung verklebt, zwischen ihnen glasiges, schleimiges, nach 
einigen Tagen diinner werdendes Sekret. Aus der Hymenaloffnung ragt oft ein kleiner 
Schleimpfropf hervor. DieseErscheinungen berechtigen wohl, von einerVulvo-vaginitis. 
desquamativa neonatorum zu sprechen, wenn man sich dabei nur vor Augen haIt, 
daB es sich um einen durchaus physiologischen Vorgang handelt. Er stellt nur eine Teil
erscheinung der auch an den verschiedensten anderen Stellen der Korperoberflache ZI1 

.beobachtenden Desquamation dar. M6glicherweise sind in dieser Ubergangszeit yom 
Mutterleibe in die AuBenwelt auch noch hormonale Wirkungen im Spiele. Die Erscheinung 
ware dann in Parallele zu setzen mit der bei neugeborenen Knaben auftretenden Schweilung 
des Skrotum. Andere bringen diese Reizerscheinungen an den weiblichen Genitalien 
mit der Bakterienansiedlung in Zusammenhang. 

Der desquamative Katarrh der Haut, der an sich eine physiologische Er
scheinung bei Neugeborenen ist, fiihrt an der Vulva, begiinstigt durch die Benetzung 
mit Drin, zuweilen zu einer starkeren R6tung und Schwellung - dem Beginne einer rich
tigen Vulvitis - die aber keiner anderen Behandlung als der regelmaBigen Sauberung der 
Genitalien bedarf (Baisch) I, 

1 Baisch, Hygiene und Diatetik des Weibes in Halban-Seitz, Handbuch der Biologie und 
Pathologie des Weibes. 
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Schon die zarten Genitalien der neugeborenen Madchen sind von einer Infektiofr 
mit Gonokokken bedroht. Die Vulvo-Vaginitis gonorrhoica tritt nur selten vor dell' 
Ende der ersten Lebenswoche in Erscheinung. Es ist das einZeichen dafiir, daB die
Ansteckung meist nich t, wahrend der Geburt, sondern erst spater erfolgt. Daher diirften 
hier vorbeugende MaBna~men, wie Eintraufeln von Argentum-nitricum-Losung, die analog
der Prophylaxe der Augenentziindung empfohlen wurden, kaum angebracht sein. Di& 
Ubertragung der Krankheit kann durch Zusammenschlafen des Sauglings mit der Mutter 
im gleichen Bett, durch Benutzung gleicher Mittel zum Reinigen der miitterlichen und 
kindlichen Genitalien, durch die Hande der Wochnerin usw. erfolgen. 

1m Gegensatz zum Erwachsenen aszendiert die Erkrankung beim Neugeborenen 
nur selten. Das· hangt mit der Funktionslosigkeit des Geschlechtsapparates in diesell1L 
Lebensalter zusammen. Es ist daher das Zustandekommen einer Sterilitat durch Eileiter-
verschluB im Gefolge der Erkrankung kaum zu erwarten. Dagegen konnen durch die Er
krankung von Vulva und Vagina Verklebungen und Verwachsungen mit der Folge von 
Verengerung und VerschluBbildung der Kopulationsorgane eintreten, die spater zur Zuriick
haltung des Menstrualblutes und zur Unmoglichkeit des sexuellen Verkehrs fiihren. Die
Prophylaxe dieser Ubelstande besteht in der Trennung des Kindes von der Mutter, auBer zum 
Stillen, in der Benutzung eines besonderen Waschapparates sowie in peinlicher Sauberkeit_ 

Die Diagnose wird durch den Nachweis der charakteristischen Gonokokken gestellt. 
Bei ausgebrochener GonorrhOe ist zwar mittels auBerer Waschungen mit 1 %iger Kalium
permanganatlOsung klinische Heilung in wenigen Wochen zu erzielen. Doch lassen 
sich die Erreger nach dem AufhOren aller lokaler Reizerscheinungen oft noch monatelang
nachweisen. 

Auch die Brustdriisen geraten schon kaum nach der Geburt in eine gewisse Funktion_ 
und damit in eine Gefahr. Bei 80 bis 90% aller Neugeborenen weiblichen und mannlichen 
Geschlechtes vergroBert sich die kaum erbsengroBe Brustdriisenanlage bis auf HaselnuB
groBe und dariiber. Das Fehlen eines Geschlechtunterschiedes in bezug auf die Haufigkeit 
der Erscheinung beruht darauf, daB neugeborene Knaben und Madchen hinsichtlich der 
Ausbildung der Brustdriise noch auf der gleichen Entwicklungsstufe stehen. 

Auf Druck entleert sieh aus der angesehwollenen Brustdriise die sogenannte Hexen
milch, eine kolostrum- oder miIehartige Fliissigkeit, die auch eine ahnliehe ehemisehe Zu
sammensetzung aufweist. Die Schwellung versehwindet in der Regel naeh wenigen Tagen_ 

Die Veranderung verdankt ihr Auftreten ebenso wie die Reizerscheinungen an den 
Genitalien wahrseheinlieh einer von der Plazenta ausgehenden oder sie von der Mutter her
vermittelnden Hormonwirkung. Die Pflege der Affektion besteht in Ruhe und Schonung_ 

Man hiite sieh vor jeder Maltratierung der empfindlichen Briiste, insbesondere ver
biete man das vielbeliebte Ausdriicken des Sekretes. Bei hoherem Grade der Schwellung
vermindert man die Reizung durch Bedeckung mittels eines weichen Verbandes. Nur 
bei ganz starker Anschwellung empfehlen sich feuchte Umschlage mit essigsaurer Ton
erde. Beim Hinzutreten einer Infektion kommt es zu einer echten Mastitis. 1m FaIle der
Vereiterung bleibt nur die Inzision iibrig, wodurch natiirlich die Entwicklung und spatere 
Leistungsfahigkeit der Brustdriise mehr oder weniger gestort werden kann. 

Das Kindesalter ist die richtige Zeitspanne, um die angeborene Gesundheit und't 
damit die Leistungsfahigkeit iiberhaupt, sowie die weiblichen Anlagen im besonderen. 



16 Sellheim: Hygiene und Diatetik der Frau. 

durch gute Behandlung zu entwickeln oder durch schlechte verkiimmern zu lassen. Das, 
was sich im allgemeinen iiber das weibliche Kind sagen laBt, gilt ja auch fiir den Knaben, 
nur besteht der Kardinalunterschied, daB aIle Schadlichkeiten das weibliche Wesen harter 
treffen. Das hangt damit zusammen, daB beim Madchen in seiner Eigenschaft als Fort
pflanzungswesen vom ganzen Organismus, seinen einzelnen lebenswichtigen Organen und 
schlieBlichen Endes seinen Geschlechtsorganen und ihrer Umgebung viel hahere, mittelbar 
und unmittelbar auf die Fortpflanzung gerichtete Leistungen verlangt werden. Dariiber 
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Abb. 6. Ubersicht iiber das Eigenwachstum der Frau 
und ihr Wachstum im Dienste der Fortpflanzung. 

Der Ubersicht zugrunde liegende Berechnung: 

Anfangsgewicht bei der Geburt . . . . . .. 3 kg 
Gewicht mit 18 Jahren. . . . . . . . . . . 50 kg 
Wachstum durch Erzeugung des verloren gehen. 

den Menstrualsekretes je etwa 170 g zwoHmal 
im Jahre. . . . . . . . . . . . . . .. 2 kg 

Zunahme in Schwangerschaft und Verluste durch 
die Geburt: 

Kind ............ 3 kg 
Nachgeburtsteile . . . . . . . 1 kg 
Reduktion des Uterus .... 1 kg 
Blutverlust usw. im Wochenbett 1 kg_ 6 kg 

Ernahrung an der Brust schafft Nahrmittel fiir 
die Zunahme des Kindes im ersten Jahre. 6 kg 

Die Frau verdoppelt ihr Eigengewicht (a) vom 
18. bis 45. Jahre durch Erzeugung des ver
loren gegangenen Menstrualsekretes (b) je 
2 kg pro J ahr, also in 27 J ahren . . . . 54 kg 

Die Frau verdreifacht ihr Gewicht vom 18. bis 
45. Jahre durch sechs Geburten, sechsmalige 
Ernahrung des Kindes an der Brust, sechsmal 
je 12 kg (sechs Geburten a 6 kg und sechs 
Stillperioden a 6 kg). . . . . . . . . . . 72 kg 

Dazu noch dazwischen liegende Verluste an 
Menstrualsekret .. Gibt zusammen (c) etwa 100 kg 

(Aus Sellheim: Das Geheimnis vom Ewig-Weiblichen. 
2. Aufl., Verlag Ferd. Enke, Stuttgart.) 

nur einige Andeutungen, die unsere BIicke fiir das Erfassen dieses Unterschiedes scharfen 

sollen. 
Die Erhaltung der fortwahrenden "Fortpflanzungsbereitschaft", wie man die BIiite

zeit der Frau mit ihren regelmaBigen "unfruchtbaren Funktionsgangen" und immer wieder 
begonnenen Nestbereitungen fiir die Aufnahme eines befruchteten Eies mit allen gleich
laufenden Zuriistungen des Gesamtorganismus bezeichnen kann, kostet viel Kraft. Es 
werden an dies en Teil des "Wachstums iiber die Grenzen des Organismus hinaus" 
schon ungefahr die gleichen Anforderungen gesteUt, wie an das Eigenwachstum in den 
Jugendjahren. Der wiederholte Aufbau von Kindern, die Bestreitung ihres Lebensunter
haltes fUr das erste Lebensjahr durch das Stillgeschaft sind geeignet, die gekennzeichnete 
organische Leistung mindestens noch einmal zu verdoppeln. So i'lt die Frau, die Mutter 
wird, gehalten, die Kraftanstrengung, die der Aufbau ihres eigenen Korpers in den Jugend
jahren gekostet hat, lediglich im Interesse der Fortpflanzung etwa zu verdreifachen 
(Abb. 6) 1. 

1 Hugo Sellheim, Geheimnis vom Ewig-Weiblichen. 2. Aufl. 1924. Enke, Stuttgart S. 311. 
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Sich auf solchen Beruf vorzubereiten, heiBt die Jahre der Ki::irperausbildung - vom 
Sauglingsalter angefangen - zur festen Grundsteinlegung au~nutzen. 

Zum Vollbringen der skizzierten Leistung gehi::irt vor allen Dingen ein gut ausgereifter 
Gesamtorganismus. UnIertigkeiten im Sinne des Stehenbleibens auf einer normalerweise 
zu durchlaufenden Entwicklungsstufe bedeuten Verkiirzung der Leistungsfahigkeit. Aus 
diesem Grunde ist die Konstitutionsanomalie, die wir als Fi::italismus und Infantilismus 
bezeichnen, fiir. das weibliche Fortpflanzungsleben ganz besonders verheerend. Es fallen 
hier nicht nur die Allgemeinerscheinungen wie Kraftlosigkeit (Asthenie), mangelhafte 
Ausbildung des Herzens und des Zirkulationsapparates, schlechte Verpackung der Ein
geweide in einem Schlotterbauch, diirftige Ausbildung des Skelettes mit Bewahrung der 
kindlichen Beckenform usw. in die Wagschale. Infantilismus des Uterus und seiner Um
gebung verursachen schwere Sti::irungen im Ablaufe der Menstruation (Dysmenorrhi::ie). 
Mangelhafte Entwicklung der auBeren Genitalien und der Scheide erschweren den Sexual
verkehr oder lassen ihn geradezu zur Qual werden (Vaginismus). Infantilismus des Uterus, 
der Tuben und Eiersti::icke verhindert die Konzeption. Kindlichbleiben des Uterus gefahrdet 
Schwangerschaft und Geburt. Das infantile Becken fUhrt zu Geburtssti::irungen. Ein 
kindlich gebliebener Damm laBt keinen ordentlichen Geburtskanal sich entwickeln und 
hat leicht Sti::irungen des Beckenbodenzusammenhaltes im Gefolge. Verkiimmerung der 
Briiste und Brustwarzen entzieht dem neugeborenen Kinde die ihm zustehende optimale 
Nahrung. Das sind Griinde genug, gerade beim heranwachsenden Madchen alles zu tun, 
urn das Stehenbleiben auf einer unzeitigen Entwicklungsstufe zu vermeiden, 
denn den Schaden einer solchen Verkiimmerung haben Mutter und Kind zu tragen. 

Die Aufmerksamkeit muB verdoppelt werden, weil das Madchen aus seiner Natur
anlage heraus zu Infantilismus viel mehr geneigt ist als der Knabe. Das Wesen aller Weib
lichkeit besteht - wie ich auf der ganzen Linie nachgewiesen habe 1 - in einer "pro
trahierten Jugendlichkeit". Die Frau bleibt dem Kinde und seiner Entwicklungsmi::iglichkeit 
zuliebe jugendlich. Dieser Wesenszug bringt natiirlich die erhi::ihte Gefahr mit sich, daB 
durch eine hinzukommende Sti::irung in der Entwicklung ein zu durchlaufendes Stadium 
langere Zeit konserviert wird als angebracht ist. 

Wir ersehen hieraus die groBe Wichtigkeit der Pflicht, speziell bei dem Madchen 
als der hauptsachlichen Tragerin der FortpIlanzung fUr eine gute Ausbildung des Gesamt
organismus in der Wachstumszeit zu sorgen, urn es vor der groBen Gefahr des In£antilismus 
als eines verhangnisvollen Unfertigbleibens fUr die es erwartenden MutterauIgaben zu 
bewahren. Auch im Berufsleben, das heutzutage nur allzuoft allzu schwere Anforde
rungen an die Frau stellt, wird sie durch mangelhafte Ausbildung ihrer lebenswichtigen 
Organe stark geschadigt. 

Prophylaxe des Infantilismus durch beste Pflege und Ernahrung lautet also 
die erste Forderung der Hygiene und Diatetik der Frau im Kindesalter! 

Von schwerer Sti::irung des Skelettbaues infolge der Rachitis werden Knaben 
und Madchen befallen. Nur hat auch die Rachitis fUr das weibliche Geschlecht wieder 
viel schwerere Folgen als fUr den Knaben. Bleibende Knochendeformitaten betreffen 
vor allen Dingen das Becken. Seine Stiitzfunktion kann es trotzdem leidlich vollziehen. 
In seiner Rolle als DurchlaB fUr das Kind bei der Geburt versagt es dagegen infolge der 

1 Hugo Sellheim, Geheimnis yom Ewig-Weiblichen. 1. c. S. 57. 

Sellhei Ill, Hygiene und Dilltetik der Frau. 2 
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Verunstaltung und Verengung sehr haufig. Daher gewinnt die Prophylaxe der Rachitis 
fUr das Madchen eine ganz andere Bedeutung als fUr den Knaben. 

Wie bei diesen beiden eklatanten St6rungen des spateren Fortpflanzungslebens -
deren Grund im Jugendalter gelegt wird - verhait es sich mehr oder weniger mit allen 
Schadlichkeiten, welche die Entwicklung des weiblichen Organismus nacho 
teilig beeinflussenkonnen. 

Das gilt fiir die Prophylaxe der Tub e r k ul 0 s e, welche ihrerseits nicht nur eine 
Hauptursache fiir den Infantilismus abgibt, sondern auch bei ihrer Entwicklung zur Lungen
krankheit ein Veto fiir die Fortpflanzung in allen ihren Teilen - Heirat,Schwangerschaft, 
Saugen - einlegt. Das gilt nicht weniger fiir den Gelenkrheumatismus, der - wenn 
er z. B. zum Herzfehler fiihrt - ein Eheverbot usw. veranlassen kann. Dieselbe Wichtigkeit 
kommt akuten Infektionskrankheiten zu, die das Kind nicht nur in seiner Gesamt
entwicklung zuriickwerfen und zuriickhalten, sondern auch zu dauernden Nierenschadi
gungen fiihren konnen. Die Nieren gehoren aber ganz besonders zu den Organen, welche in 
der Schwangerschaft fiir Mutter und Kind - also fiir zwei - arbeiten miissen. An sie 
werden die groBten Anforderungen gesteHt. Sie versagen bei mangelhafter Konstitution 
zuerst und Mnnen rasch den Bankrott des miitterlichen Organismus herbeifiihren. 

Eine zielbewuBte Prophylaxe und Diatetik der Frau muB - sofern sie auf eine gute, 
die Entwicklung fordernde und allen Schadlichkeiten die Spitze bietende Ernahrung 
hinaus will - schon gleich nach der Geburt beginnen. Man mochte fast sagen, das Saug
lingsalter ist in dieser Beziehung die wichtigste Periode,weil alles darauf ankommt, das 
Kind - das von Natur aus noch in den Stoffwechselkreis der Mutter eingeschaltet 
bleiben solI - auch dieses "Naturschutzes" im weitesten Umfange teilhaftig werden zu 
lassen. 

Uber die Rachitisgefahr eines Brustkindes kann man beruhigt sein. Gut genahrte 
Brustkinder bekommen keine oder - wenn iiberhaupt - nur eine leichte Form von 
Rachitis. Dauernde Schadigungen am Skelett gibt es daher nicht. 

Die Muttermilch scheint aber auch das beste Vorbeugungsmittel zu sein gegen alle 
anderen Erkrankungen, welche die regelmaBige Entwicklung in dies em zarten Lebens
alter hint anhalt en konnen. Man denke nur an die verderblichen Verdauungsst6rungen. 
Es ist gar keinem Zweifel unterworfen, daB durch die Ausiibung der Mutterfunktion des 
Stillens in hohem Grade der Grund fiir die Ubertragung einer guten Fortp£lanzungsfahigkeit 
fiir die nachste Generation gelegt wird. 

Im Interesse der Fortp£lanzung und Fortentwicklung des Menschengeschlechtes 
muB also die Forderung erhoben werden, daB jede Frau ihr Kind stillt. Bei gut em 
Willen kann auch bei mangelhafter Anlage die Brustdriise zum Funktionieren gebracht 
werden. Anleitung ist freilich notwendig, vor aHem um die Gefahr der Mastitis zu bannen. 

Wo schlechte Brustwarzen oder gar das Fehlen derselben einen Strich durch die 
Rechnung zu machen drohen, ist der Versuch angebracht, durch Brustwarzenplastik 1 

dem Kinde zu der ihm zustehenden Nahrung zu verhelfen (Abb. 7). Freilich muB 
dieser Fortpflanzungsfehler zur rechten Zeit entdeckt werden. Eine Beachtung der 
Stillorgane gehort aber zu jeder Korperuntersuchung einer Frau. Sie gibt uns - wie 
das Beispiel zeigt - nicht nur einen wiIlkommenen Anhalt, ihre Konstitution im allge-

1 Hugo Sellheim, Brustwarzenplastik bei Hohlwarzen. Zentralbl. f. Gynakol. 1917. Nr. 13. 
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memen abzuschatzen, sie bietet uns sogar noch Gelegenheit, wenn wlr zeitig genug 
dazu kommen, etwas daran zu verbessern. 

Solche ganzlich unbedenkliche Operation ist zum mindesten ebenso indiziert, wie 

Abb. 7. Brustwarzenplastik bei Hohlwarzen. 
(Nach Sellheim: Brustwarzenplastik hei Hohlwarzen. Zentralbl. f. Gynakol. 1917, Nr. 13.) 

die z. B. je nach der gewahlten Technik mehr oder weniger lebensgefahrliche Scheidenplastik, 
bei der in der Regel nicht einmal die Aussicht auf die Erzeugung eines Kindes besteht. 

W 0 sich die ersten Zeichen der Rachitis einstellen, ist sofort energisch dagegen 
vorzugehen. Eine oft vorhandene Uberfiitterung ist abzustellen. Zufuhr von vitamin
haltigen Gemiisen ab sechsten Monat, Luft, Licht, Sonne, Phosphorlebertran usw. sind 
zu verordnen. Hier grenzt unser Gebiet an das der Kinderheilkunde. 

3. Der normale Entwicklungsgang des weiblichen Organismus im allgemeinen. 
Der zuverlassigste Gradmesser fiir das Gedeihen des Kindes ist auBer der regel

maBigen Zunahme seiner K6rperfunktionen und des Erwachens der geistigen Fahigkeiten 
die Gewichtskurve. Dnter stetiger Zunahme verdoppelt sich das Gewicht bis zum 

2* 
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Beginn des zweiten Lebensjahres. Den Verlauf zeigt am besten die Darstellung der nor
malen Gewichtskurve im Bilde (Abb. 8) 1. Die Individualkurve zeigt von dieser "Ideal
kurve" mancherlei Abweichungen, ohne daB man sich dariiber zu beunruhigen braucht. 
Wenn nur das Endresultat befriedigend ist. Will man nicht in eine ode Gleichmacherei in 
der Entwicklung beider Geschlechter mit allen ihren N achteilen verfallen, so muB man sich 
stets, aber ganz besonders in den Wachstumsjahren, des Unterschiedes zwischen weiblichem 
und mannlichem Geschlecht bewuBt bleiben. 

Bei Stratz finden wir die beste Ubersicht iiber das Kindesalter in bezug auf die 
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(Aus Stratz: Der Korper des Kindes und seine Pflege. 3. Auf I. 1909. Enke, Stuttgart.) 

korperliche Entwicklung und eine darauf gegriindete Einteilung, die ich etwas modifiziert 
habe (Tabelle S. 21). Hier sind die Hauptmomente der Abzweigung nach der mannlichen 
und weiblichen Seite hin herausgehoben. Die uns hier interessierenden Epochen, die erste 
neutrale Fiille und die erste neutrale Streckung werden im Schema nach Geyer (Abb. 9) 
beim Knaben, die zweite bisexuelle Fiille und die zweite bisexuelle Streckung beim 
Madchen dargestellt. 1m natiirlichen Bilde sind die erste (Abb. 10) und die zweite 
Fiillung (Abb. 11) und die erste und die zweite Streckung (Abb. 12) uns vor Augen 
gefUhrt. 

Die folgende Kurve (Abb. 13) vereinigt samtliche Anhaltspunkte fUr das Gedeihen 
des Kindes in einer Normalkurve. Oben sind die verschiedenen Lebensalter mit ihren Unter
abteilungen, darunter die Lebensjahre eingetragen. Von den Kurven beziehen sich die 

1 Stratz, Der Korper des Kindes und seine Pflege. Ferd. Enke, Stuttgart 1909. 



Normaler Entwicklungsgang des weiblichen Organismus. 21 

zwei hochsten mit Zentimeterskala (links) auf die Hohenzunahme, die beiden mittleren 
mit Kilogrammskala (rechts) auf die Gewichtszunahme, die unterste, der Zentimeterskala 
entsprechend, auf die jeweilige Kopfh6he mit absoluten Werten. 

Jahr II Al tersstufen 

-..1 Erstes Kindesalter. 

Siiuglingsalter. 

2. 
3. Erste (neu traIe) Fiille. 
4. 

- -

5. 
6. Erste (neu traIe) Streckung. 
7. 

Zweites Kindesalter. 

Knaben Jahr Madchen 
-

S. 

I 
S. 

9. 9. 
Zwei te (bisexuelle) FiiIIe 

lO. 
Zweite (bisexuelle) Fiille 

10. (Rundung der Hiiften und Beine) 
-- -- -

H. 11. Zweite (bisexueIIe) Strec kung 
12. 12. 
-- - -------- ---- -

13. Zwei te (bi sexuelle) Streckung 13. (Hohenantrieb) (Knospenbrust) 
14. 14. (Gewichtsantrieb) (monatl. Reinigung) 

-- ---- ---

15. (Hohenantrieb) (StimmwechseI) 15. Dri tte (rei f e) Fiille 

~I 
1-- -- -------- ------ -----

(Gewichtsantrieb) 16. Zunehmende Reife 
- - -- -- - --

17. 
I 

17. 
1- - -- --

IS. Dritte (r e i f e) F ii II e IS. 
-- ------- ---

19. Reife 
19. 
20. 20. 

21. 
22. Zunehmende Reife 
23. 
24. 

~I[ 
--- ------

I Reife 

II 

Bei den Hohen- und Gewichtskurven gilt die ausgezogene Linie fiir das mannliche, 
die punktierte fiir das weibliche Geschlecht. Die jahrlichen Zunahmen sind nach Zentimeter 
bzw. Kilogramm in Zahlen dazugeschrieben. Unter den Kurven sind fiir jedes Jahr Hohe, 
Gewicht und Kopfhohenverhaltnis in Zahlen beigefiigt -und darunter endlich noch eine 
Rubrik fiir das erste Hervorbrechen der Zahne, wobei zu bemerken ist, daB n = Schneide
zahn, f\ = Eckzahn und M = Mahlzahn bedeutet, und daB die Zeichen fiir die bleibenden 
Zahne unterstrichen sind. 
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Zur praktischen Verwertung in einem gegebenen Falle braucht man nur die jeweiligen 
Individualkurven in dieses Schema einzutragen und dann den Vergleich zu ziehen. 

"Streckung" und "Fiille" sind natiirlich nicht so zu verstehen, daB die Kinder 
in dem Zustand der Streckung klapperdiirr und in den Perioden der Fiille kugelrund 
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FiUle 

Erste 'MIltrale 
tru k .. llq 

Zweill'S J(jndesaller 
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6 

Abb. 9. Normalstufen des Kindesalters mit Umrissen nach Geyer. 
(Aus Stratz: Der K6rper des Kindes und seine Pflege. 3. Auf I. 1909. Enke, Stuttgart.) 

sein miiBten. Die bezeichnenden Ausdriicke wollen nicht mehr besagen, als daB die Kinder 
in der Zeit der Streckung mehr in die Lange und in der Zeit der Fiille mehr in die Breite 
wachsen. 

Bis zum siebenten Lebensjahre treten bei Knaben und Madchen noch keine wesent
lichen sexuellen Unterschiede zutage. Diese Zeit stellt das neutrale Kindesalter dar. 
Vom achten Lebensjahre an machen sich Geschlechtsunterschiede geltend. Man 
rechnet yom 8. zum 15. Lebensjahre, in dem die Geschlechtsorgane ihre Funktion beginnen, 
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Abb. 10. Madchen in der ersten Fiille. 
(Nach Stutz: Der K6rper des Kindes und seine Pflege. 3. Auf!. 1909. Enke, Stuttgart.) 

Abb. II. Knabe in erster, Madchen in zweiter Fiille. Abb. 12. Zwei Madchen in erster und 
zweiter Streckung. 

(Nach Stratz: Der K6rper des Kindes und seine Pflege. 3. Auf!. 1909. Enke, Stuttgart.) 
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das bisexuelle Kindesalter.'Vom 16. Jahre an beginnt die Geschlechtsreife, die beim 
Madchen mit 18 Jahren, beim Knaben mit 24 Jahren ihren AbschluB findet. Vo m 11. 
bis 16. Lebensjahre iibertrifft das weibliche Kind das mannliche voriiber-
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Abb. 13. "Obersicht des Wachstums des Kindes. 
(Nach Stutz: Der Korper des Kindes und seine Pflege. 3. Aufl. 1909. Enke, Stuttgart.) 

gehend in der Schnelligkeit des Langenwachstums und im Tempo der Ge
wichtszunahme. Der weibliche Korper eilt friiher der Geschlechtsreife und damit 
dem Abschlusse des Korperwachstums zu, um mit diesem AbschluB hinter dem 
mannlichen Organismus an KorpElrIange und Korpergewicht zuriiokzubleiben. Doch 
macht sich hierbei ein bemerkenswerte.r Unterschied zwischen Korperlange und Korper
gewicht geItend. Man sieht auf Abb. 14, daB die ausgezogene KorpergroBenkurve 
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der Frau von 20 Jahren ab ungefahr der des Mannes parallel lauft, wahrend die 
K6rpergewichtskurve, wie durch das dazwischen liegende weiBe Feld dargestellt · wird, 
vom 20. bis 60. Jahre hinter einem solchen Parallelismus bedeutend zuriickbleibt. 
Es ist also gewissermaBen im Korpergewicht der Frau im Verhaltnis zur K6rpergroBe 
ein Raum fUr die Jahre der Fortpflanzung ausgespart. Fiir die Ausfiillung dieses 
Komplementarraumes bleibt dem weiblichen K6rper die Fahigkeit des spater jederzeit zu 
erweckenden Wachstumes iiber die Grenzen des Organismus hinaus bewahrt. Diese 

Abb. 14. Zuriickhaltung des Korpergewichtes gegeniiber der Korperlange der Frau im Verhaltnis zum 
Manne als eine langerhand vorbereitete raumliche Erganzungsmoglichkeit des Frauenkorpers in Sachen 

der Fortpflanzung. 

Man sieht, daB die ausgezogene KorpergroBenkurve der Frau, von der Geburt bis zum 70. Jahre gezeichnet, 
vom 20. Jahre ab ungefahr der des Mannes parallellauft, wahrend die Korpergewichtskurve, wie durch 
das dazwischenliegende weiBe Feld dargestellt ist, vom 20. bis zum 60. Jahre hinter einem solchen 
Parallelismus bedeute~d zuriickbleibt. Es ist also gewissermaBen im Korpergewicht der Frau ein Raum 

fiir die Besetzung durch das Kind fiir die Jahre der Fortpflanzung ausgespart. 

(Aus Sellbeim: Das Geheimnis vom Ewig-Weiblicben. 2. Auf!. Verlag Ferd. Enke, Stuttgart.) 

Unterschiede in der weiblichen und mannlichen Entwicklungsich stets gegenwartig zu 
halten, ist wichtig, weil ihnen bei der Pflege und Erziehung des Kindes beiderlei Ge
schlechts Rechnung getragen werden muB, wenn man jedem von ihnen optimale Ent
wicklungsbedingungen bieten will. 

Nach dem so gewonnenen Uberblick versuchen wir, uns an Hand von einigen dem 
Buche von Stratz entlehnten Bildern und Beschreibungen das Wesentlichste der Ent
wicklung im Kindesalter im einzelnen vor Augen zu fiihren. 

Der Vergleich eines 31/ 2 jahrigen Knaben mit einem gleichalterigen Madchen (Abb. 15 
und Abb. 16) zeigt auBer der Haartracht und den auBeren Genitalien keinen Unterschied 
der Geschlechter. Das sind zwei Vertreter des neutralen Kindesalters und zugleich der 
neutralen ersten Fiille. 
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1m siebehten Lebensjahre bemerken wir die starkere Bundung der Beine im alI
gemeinen, der Oberschenkel und Hiiften im besonderen beim Madchen als das erste Zeichen 
der beginnenden geschlechtlichen Differenzierung (Abb. 17 und 18). Mit Ausnahme des 
Geschlechtsteiles ist aber dies das einzige Merkmal, wodurch das Madchen in diesem Alter 
sich vom Knaben zu unterscheiden anfangt. 1m iibrigen zeigen die beiden siebenjahrigen 
Kinder die erste noch neutrale Streckung. InAbb.19 und 20 beginnen die geschlechtlichen 
Unterschiede im Korperbau. Es handelt sich urn das bisexuelle Kindesalter und zwar in 
der Zeit der zweiten Fiille. Es ist ein 9jahriger Knabe mit einem 10jahrigen Madchen zum 

Abb. 15. Knabe von 31/ 2 Jahren. Abb. 16. Madchen von 31/ 2 Jahren. 
(Nach Stratz: Der K6rper des Kindes und seine Pflege.) 

Vergleich gebracht. Das Madchen zeigt eine sehr viel starker ausgesprochene Bundung der 
Formen und zwar nicht nur an den Beinen und am Gesa£, sondern auch an den Schultern 
und Armen. Die Brustdriisen sind sogar schon etwas vorgewolbt. Die Form des Knaben 
la£t das Spiel der Muskeln erkennen, wahrend das Madchen weicher und abgerundeter 
erscheint. Auch ein gewisses Uberwiegen des Unterleibes beginnt sich schon bei ihm be
merkbar zu machen. Die gro£ere Breite des Beckens ist deutlich. 

Die immer starker hervortretenden Geschlechtsunterschiede in dem bisexuellen 
Kindesalter in der Epoche der zweiten Streckung zeigt Abb. 21. Die weichere Form des 
weiblichen Korpers, das breitere Becken beim Madchen, der breitere Brustkorb und die 
starkere Muskulatur beim Knaben treten hervor. Die weibliche Brustknospe erhebt sich 
schon ziemlich deutlich. Bei all diesen aufkommenden Geschlechtsmerkmalen bewahren 
aber die beiden Korper ebenso wie der Gesichtsausdruck etwas durchaus Kindliches. 
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Den Ubergang zur Reife gegen Ende der zweiten Streckung zeigt em 14jahriges 
Madchen (Abb. 22). Ihr zarter Korper besitzt aIle Vorziige des Geschlechtes im Keime: 
das runde Gesicht zeigt den verschamten Ausdruck der erbliihten Jungfrau, die sich ihrer 
Nacktheit bewuBt ist und den Blick des Beschauers scheut. Trotz seiner Kindlichkeit 
hat der Korper schon die weiche Rundung des Weibes an Armen und Beinen. Die Briiste 
sind in ihrer Bereitschaftsstellung fertig gebildet, die Hiiften sind breit. 

Abb. 17. Siebenjahriger Knabe von hinten. Abb. 18. Siebenjahriges Madchen von hinten. 
(Nach Stratz: Der K6rper des Kindes und seine Pflege.) 

Die Reife im physiologischen Sinne hat. der Korper dann erreicht, wenn er zur Fort
pflanzung fahig ist. Das wichtigste Reifezeichen ist beim Madchen die erste monatliche 
Blutung. Sie fallt bei uns zu Lande durchschnittlich auf das 14. Lebensjahr. Die eigentliche 
Geschlechtsreife stellt sich 4 Jahre spater - im 18. Lebensjahre - ein. 

Nach der Ansicht von Stratz richtet sich das Ausgewachsensein des Korpers weniger 
nach der absoluten Korperlange als vielmehr nach dem Verhaltnis der KopfhOhe zur 
Korperlange. Das Neugeborene ist vier KopfhOhen lang. 1m Laufe der Entwicklung 
verschiebt sich das Verhaltnis derart, daB der ausgewachsene Mensch acht KopfhOhen 
miBt. Dementsprechend gilt z. B. ein Mensch von 8 voUen Kopfhohen als besser entwickelt 
als einer von 73/4 , selbst wenn der letztere eine absolut groBere Korperlange aufweist. 
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Je langer ein Individuum Kind bleibt, je spater das Geschlecht sich auspragt, 
desto vollendeter wird nach S t rat z seine Entwicklung. Das ist der Fall bei der hOchst
stehenden weiBen Basse, bei der ja bekanntlich die Beife viel spater eintritt als bei den 
niederen Bassen. AuBer durch ihre langere Kindheit unterscheidet sich aber die weiBe 
Basse noch dadurch von den iibrigen, daB bei ihr der Unterschied zwischen Mann und 
Weib viel schader ausgepragt ist, mit anderen Worten, daB der sekundare Geschlechts
charakter bei der weiBen Basse seine hochste Entwicklung erreicht. 

Abb. 19. Neunjahriger Knabe im ProfiI. Abb. 20. Zehnjahriges Miidchen im Profil. 
(Nach Stratz: Der K6rper des Kindes und seine Pflege.) 

Die Frauen der weiBen Basse haben die breitesten Hiiften, die schmalste Korpermitte, 
die bestgebildeten Briiste und die langsten Haare; die Manner haben die breitesten Schultern, 
die kraftigsten Beine, die groBten Barte und die bestgeschnittenen Gesichtsziige. 

Wenn also die weiBe Basse von den niedrigeren durch eine langere Kindheit und eine 
darauf folgende starkere Auspragung des Geschlechtscharakters sich auszeichnet, so miissen 
folgerichtig inner hal b der weiBen Basse diejenigen Individuen am hOchsten stehen, die 
am langsten Kinder geblieben sind und sich zu den vollendetsten Frauen und Mannern 
entwickelt haben. 

1m allgemeinen sind die Madchen den Knaben in der geschlechtlicheri Entwicklung 
voraus. v. Lange nennt die im bisexuellen Alter einsetzende Zunahme des Korpers den 
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Pubertatsantrieb, der sich zweckmaBig in den Gewichtsantrieb und den Hohenantrieb 
teilen laBt (Stratz). 

Als wichtigste N ormalzahlen fUr die Unterschiede in der Entwicklung des Geschlechtes 
ergeben sich: 

Abb. 21. Elfjahriges Madchen und zwolfjahriger Knabe aus Rom. 
(Nach Stratz: Der Korper des Kindes und seine Pflege.) 

Hohenantrieb ....... . .. .. .. . . . 

Gewichtsantrieb und deutliche geschlechtliche Umbildung 
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1m 16. Jahre folgt bei beiden Geschlechtem auf die bisher sturmische Hohenzunahme 
ein langsamer ansteigendes Langenwachstum. 1m 17. Jahre lenkt die Gewichtszunahme 
auch beim Knaben in ruhigere Bahnen ein und rundet den vorher lang aufgeschossenen, 
uberschlanken Korper. Es HWt sich somit auch fur die Reife ebenso wie fur das neutrale 

Abb. 22. Vierzehnjithriges 
gereiftes Mitdchen. 

und bisexuelle Kindesalter ein Zustand starkerer 
Rundung, eine dritte FuIle unterscheiden, die 
beim Madchen vom 14. bis 16., beim Knaben vom 
16. bis 18. Jahre dauert, und von da ab in das 

Abb.23. Sechzehnjahriges Madchen nach Stratz. 

(Nach Stratz: Der Korper des Kindes und seine Pflege.) 

letzte, durch sehr allmahliche Hohen- und Gewichtszunahme gekennzeichnete Alter 
der volligen Reifung ubergeht. 

Als SchluBbild setzen wir hierher ein Madchen aus dem Alter der Vollendung mit 
16 Jahren (Abb. 23). Es besitzt die Reife in jugendlich frischer Form. Die Bruste sind 
ausgebildet, die Huften breit, die Unterschenkel und Waden voll. Das Gesicht tragt die 
weichen Madchenzuge, aus denen das Kind noch nicht ganz verschwunden ist. Die 
Achsen der GliedmaBen sind gerade, die Gelenke schmal, von krankhaften Spuren ist 
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nichts nachzuweisen. Die Reize des Korpers versprechen seine Leistungsfahigkeit 1Il 

bezug auf Fortpflanzung und Fortentwicklung. 

Wir haben damit das Madchen von der Geburt bis zur Jungfrau in Wort und Bild 
verfolgt, urn uns ein anschauliches Bild von dem zu machen, was sich in dieser Zeit zu 
entwickeln strebt und was es gilt, in seiner Entwicklung zu unterstiitzen. 

4. Die Ertiichtigung des Madchens zum Mutterberuf. 

a) Ernahrung. 

In der korperlichen Ertiichtigung steht die Ernahrung des Kindes obenan. Wenn 
man ein Kind rationell fiittern will, so muB man zunachst iiber seine Bed iirfnisse orientiert 
sein. Stratz 1, dem ich auch in dem Kapitel der Versorgung des heranwachsenden Kindes 

Nahrungsmenge fur Kinder von verschiedenem Lebensalter im ganzen. 

Korpergewicht EiweiBstoffe Fette Zuckerstoffe Wasser 
Lebensjahr kg g g g g 

1 9 40 35 75 1000 
2 12 45 35 125 1000 
3 14 47 35 135 1000 
4 16 50 30 170 1200 
5 17 60 34 190 1200 
6 19 62 35 210 1200 
7 22 65 36 230 1300 
8 24 66 38 235 1300 
9 26 67 40 240 1300 

10 27 68 40 245 1400 
11 31 70 42 250 1400 
12 34 75 44 260 1500 
13 38 80 46 275 1500 
14 43 85 48 290 1600 
15 49 96 52 300 1600 
16 54 98 54 320 1700 
17 57 100 56 335 1800 
18 60 100 60 350 1900 

folge, hat eine Tabelle berechnet, in welcher der jeweilige Bedarf an Nahrungsmitteln fiir 
jedes einzelne Lebensjahr eingetragen ist. 

Wird das Nahrungsbediirfnis auf das Korpergewicht bezogen, so kommt auf je 1 Kilo
gramm Korpergewicht: 

1 C. H. Stratz, Der Korper des Kindes, Enke, Stuttgart. 3. Auf I. 1909. Vel'gleiche auch die wich
tigen Aufsatze von J. R. Mayer, Die organische Bewegung in ihrem Zusammenhang mit dem Stoff
wechsel usw. Heilbronn 1845. 
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N ahrungs bed iirfnis von Kindern in verschiedenem Le bensal ter auf ein Kilogramm 
Kiirpergewicht berechnet. 

Lebensjahr 
I 

EiweiB Fett Zuckerstoffe Wasser 

1 ,I 4.5 4 8,3 110 
2 ! 3,7 3 10 90 
3 I 3,3 2,5 10 70 
4 3,1 2 10 70 
5 3,5 2 II 70 
6 3,3 1,8 II 60 
7' 3 1,6 II 60 
8 2,8 1,6 10 55 
9 2,6 1,5 9 50 

10 2,5 1,5 9 50 
II 2,3 1,4 8 45 
12 2,2 1,3 7,5 45 
13 2,1 1,2 7 40 
14 2 1,1 7 40 
15 2 1 6 30 
16 1,8 1 6 30 
17 1,7 1 6 30 
18 1,6 1 6 30 

Aus dieser Tabelle ergibt sich der sehr wichtige Satz, daB das Nahrungsbediirfnis 
im Verhaltnis zum Wachstum im allgemeinen stetig abnimmt. 1m einzelnen 
verringert sich das Bediirfnis an EiweiB, Fett und Wasser im zweiten bis vierten Lebens
jahre (erste Fiille) gleichmaBig, wahrend das Bediirfnis an Zuckerstoffen steigt. 

In der ersten Streckung (5. bis 7. Jahr) wird wieder eine groBere Menge EiweiB und 
Zuckerstoffe verlangt, dagegen weniger Fett und Wasser. 

Vom 7. Jahre an tritt eine gleichmaBige Abnahme samtlicher Nahrungsstoffe ein, 
bei der jedoch die Zuckerstoffe nicht so stark betroffen werden wie die iibrigen. 

Ein einjahriges Kind hat somit pro Kilogramm Korpergewicht beinahe viermal so 
viel EiweiB, Fett und Wasser notig, wie ein 18jahriger Jiingling, aber ebensoviel Zucker
stoffe. 

Auf drei gewohnliche Fehler, die bei der Kinderernahrung gewohnlich 
unterlaufen, muB besonders aufmerksam gemacht werden. 

Der erste Fehler besteht darin, daB kleine Kinder auch nach dem Abstillen zu 
lange ausschlieBlich mit Milch gefiittert werden. Wenn nicht schon vom 
7. oder 8. Monat ab Gemiise (Spinat, gelbe Riiben, Apfelmus u. dgl.) sowie Fleischsuppen 
beigefUttert werden, so entfallen auf der einen Seite die sogenannten Vitamine, die fUr die 
Belebung des Stoffwechsels so forderlich sind und auf der anderen Seite die Phosphate, 
die fUr die Knochenbildung unentbehrlich sich erweisen. Die Kinder werden bei reiner 
Milchnahrung zwar aufgeschwemmt, aber nicht kraftig. 

Der zweite Fehler besteht in der ausschlieBlich vegetarischen Diat fiir Kinder 
jeden Alters. Ohne tierisches EiweiB leidet die korperliche und geistige Entwicklung. 
Stratz hat eine sehr interessante Zusammenstellung gemacht. Unter 300 Kindem zeigten 
aIle, die nur mit Milch genahrt waren, deutliche Zeichen von Rachitis und aIle, die noch 
niemalsFleisch genossen hatten, waren unteremahrt. Was aber Rachitis und Unter-
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emahrung fur die Ausgestaltung des weiblichen Kindes zur Gebarerin bedeutet, liegt 
auf der Hand. 

Ein d ri t t e r Fe hI e r, der auf den ersten Blick nicht leicht verstandlich wird, ist 
die Uberfutterung des Kindes. Man kann deutlich nachweisen, daB ein Zuviel an Nahrung 
ebenso yom Ubel ist, wie ein Zuwenig. 

1m ubrigen gilt fur das Kind wie fur den Erwachsenen, daB das Geheimnis aller 
Kochkunst die richtige Abwechslung ist. 

Dem groBeren Nahrungsbedurfnis des Kindes entsprechend solI auch die Zahl der 
Mahlzeiten auf fUnf am Tage festgesetzt werden: Fruhstuck, Zehnuhrbrot, Mittagessen, 
Vesperbrot und Abendessen. Vor allen Dingen muB man dem KindB die notige Zeit und 
Ruhe fUr die Mahlzeiten lassen. 

b) Kleidung. 

Ein weiteres wichtiges Kapitel der Pflege des heranwachsenden Kindes ist die Kleidung. 

Die Regel fur die Kleidung des Kindes ist sehr einfach. Die Kleidung soH wahrend 
der Entwicklungsjahre so leicht wie moglich, durchlassig und reinlich sein und keinerlei 
Druck auf den zarten, wachsenden Korper ausuben. 

Baumwolle und Leinwand halt en zwar nicht so warm wie Wolle, sind aber dafUr 
leichter rein zu halten und reizen die Haut nicht. Die beste und zweckmaBigste Unter
kleidung fur Kinder sind deshalb Baumwolle und Leinwand und porose, weitmaschige. 
nicht gestarkte Trikotstoffe. Fur die Oberkleider eignet sich in unserem Klima Wolle 
und Halbwolle in den kalteren J ahreszeiten. Das Kind hat Warme notig, und zwar viel 
mehr als Erwachsene, weil es wegen seiner im Verhaltnis viel groBeren Hautoberflache 
eine groBere Warmemenge abgibt. 

Bei dem Zuschnitt der Kleider ist darauf zu achten, daB nirgends ein Druck auf den 
zarten Korper ausgeubt und daB er in seinen Bewegungen so wenig wie moglich gehemmt 
wird. Was Kleidung zur Degeneration der Haut und Muskulatur beitragen kann, sieht man 
an dem Versagen dieser Gebilde bei der physiologischen Weiterstellung in der Schwanger
schaft bei dem Kulturweib im Vergleich zum Naturweib. Das Korsett, wie jeglicher Druck 
in der Region zwischen Schultergurtel und Beckengurtel uberhaupt, ist naturlich beim 
Kinde in noch hoherem Grade verpont wie bei den erwachsenen Madchen. Hier gelten 
schon die allgemeinen Grundsatze, die in dem Kapitel VI - Frauenkorper und Frauen
kleidung - entwickelt werden. Vor allen Dingen ist zu beherzigen, daB jede Wachstums
zunahme eine fortschreitende Weiterstellung der Kleidung erfordert. In dieser Richtung 
sundigen die Volkstrachten 1 viel£ach. Das mit der Konfirmation angeschaffte, oft kostbar 
gestickte Mieder muD auch fUr die Pubertat mit ihrer starken Brustdrusenentwicklung 
vorhalten. Kein Wunder, wenn diese fur das Frauenleben so wichtigen Organe bei solcher 
Einzwangung verkummem. Schnurende Strumpfbander sind zu verwerfen. Sie hindem 
die freie Blutzirkulation und verderben die Form und das Wachs tum der unteren Glied
maBen. Die Strumpfe sind durch elastische Strumpftrager yom und seitlich an das Trag
leibchen zu befestigen. Schuhe konnen gar nicht bequem genug sein. (Vergleiche uber 
diesen Punkt auch das Kapitel Schuhwerk in Abschnitt VI - Frauenkleidung.) 

1 Kretschmer, Deutsche Volkstrachten. Leipzig, J. G. Bachs Verlag. 
Derselbe und Rohrbach, Die Trachten der Volker. 3. Auf I. Leipzig 1906. 
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tiber der ZweckmaBigkeit der· Kleidung sol1 ihre Schonheit auch beim Kinde nicht 
vemachlassigt werden. Es wirkt nichts betrublicher, als wenn die Harmonie zwischen 
Kind und Kleidung durch Geschmacklosigkeit gestort wird. Je alter das Madchen 
wird, desto mehr solI die Mutter auch die Selbstandigkeit im Geschmack des Kindes ent
falten helfen. Denn geschmackvoll sich anziehen konnen gehort nun einmal zum Reize 
der Frau. 

c) Lebensweise. 

Die heranwachsenden Kinder verlangen nach Luft, Licht, Sonne. Das Kinder
zimmer kann gar nicht groB und luftig genug sein. Strenge RegelmaBigkeit in der Lebens
weise ist fUr die leibliche und geistige Entwicklung des Kindes von allergroBter Bedeutung. 
Das bezieht sich auBer auf die RegelmaBigkeit im Einnehmen der Mahlzeiten und, was 
ebenso wichtig ist, das regelmaBige Anfsuchen des Klosettes, vor allen Dingen auch auf 
die Abwechslung zwischen Tatigkeit und Ruhe. Aufstehen und Schlafengehen sollen 
jeden Tag zur selben Stunde urn 7 Uhr £ruh und spatestens urn 7 Uhr abends erfolgen. 
Bis zum 3. bis 4. Lebensjahre kommt noch ein Tagesschlaf von 1 bis 2 Stunden hinzu. 
Erst nach dem 7. Lebensjahre durfte die Stunde des Zubettgehens etwas spater angesetzt 
werden. 

Unter den Leibesubungen sind diejenigen zu bevorzugen, welche alle Muskeln gleich
maBig in Tatigkeit setzen. Vor allen Dingen. ist beim Madchen die Rumpfmuskulatur 
zu iiben. Eine vorzugliche Gelegenheit fur die naturgemaBe Ausbildung des weiblichen 
Korpers bietet die modeme Gymnastik mit ihren Entspannungs-, Auflockerungs- und 
Entkrampfungsubungen in Abwechslung mit Ruhe und Spannen der Muskeln (wie dies 
in dem Kapitel IX ausgefuhrt ist). Der nach mannlichem Zuschnitt getriebene Sport, der 
in der Hauptsache auf starke Kontraktionen gerichtete Muskeln zuchten will, taugt fur 
die Entwicklung des Madchens nicht. Schwimmen und Bewegungsspiele in frischer Luft 
sind empfehlenswert. 

Sich selbst iiberlassen, wird das Kind sich herumrakeln, sich lang auf dem Boden 
ausstrecken, geme liegen, aber ungem sitzen. Ein Kenner wie Stratz sieht darin den 
unwillkiirlichen Ausdruck des Richtigen und Zutraglichen. Es ist ihm unbedingt zu
zugeben, daB das Sitzen, insbesondere auf schlechter Schulbank und auf Stuhlen, eine 
recht ungesunde Erfindung ist. 

Aus einer vemunftigen Lebensweise ergibt sich von selbst die Pflege der Muskeln, 
der Haut, der Lungen, des Blutkreislaufes. Dazu gehort eine regelmaBige Arbeit, die der 
Leistungsfahigkeit des Kindes angepaBt sein muB. 

d) Korperpflege. 

Bei der eigentlichen Korperpflege ist die tagliche Reinigung und die damit verbundene 
Pflege der Haut die Hauptsache. 1m Haushalt des Korpers spielt die Hauttatigkeit eine 
groBe Rolle. Von der Bauchhaut und Brusthaut des Madchens wird spater eine gewaltige 
Nachgiebigkeit und Elastizitat verlangt. Sie versagt meist in dies em Punkte wegen Un
zulanglichkeit der tibung. Es treten in Gestalt der Schwangerschaftsstreifen Risse auf. 
Es ist gar keinem Zweifel unterworfen, daB etwas mehr Hautgymnastik diesen Bankrott 
in hohem Grade verhuten konnte. 
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Abwaschungen, Schwammbader, Bader, Abreibungen wirken 1m Sinne der Haut
pflege giinstig. 

Mit der sogenannten Abhartung wird viel Unfug getrieben und meist das Gegenteil 
von dem erreicht, was man beabsichtigt. Eine richtige Abhartung erzielt man durch milde 
und sehr kurz dauernde Kaltereize, durch geeignete Kleidung und Gewahnung der Haut 
an die Luft. 

Ganz besondere Pflege erfordern Hande, Zahne und FiiBe. Atemiibungen kraftigen 
die Lungen. 

Die auBeren Geschlechtsteile, Brustdriisen und Warzen sind in Anbetracht ihrer 
spateren Leistungsfahigkeit sorgfaltig zu behandeln, ohne aber die Aufmerksamkeit der 
Kinder besonders auf diese Teile zu ziehen. Die Hauptsache ist, daB Pflege der auBeren 
Geschlechtsteile, insbesondere ihre Reinigung, als etwas Selbstverstandliches in 
friihester Jugend beginnen und aus dem neutralen Kindesalter in das bisexuelle und sexuelle 
mit hiniiber genommen werden. Dann eriibrigt sich ganz von selbst eine sonst notwendige 
Auseinandersetzung iiber die Reinhaltung dieser Teile in all den Lebenslagen, die eine 
besondere Sauberkeit verlangen. 

Die Briiste und Brustwarzen sind bei der Hautpflege ganz besonders zu beriick
sichtigen. Der Maltratierung, welche der Brustwarzen durch den Kindermund wartet, 
wird man am besten gerecht, wenn man sie nicht durch das Tragen zu feiner Wasche aIlzu 
sehr verzartelt. 

e) Vermeidung und Behandlung von Krankheiten. 

Wahrend man durch zweckmaBige Ernahrung und Lebensweise III der Lage ist, 
der Rachitis weitgehend vorzubeugen und man der Tuberkulose durch Kraftigung der 
Konstitution und Vermeidung offensichtlicher Ansteckungsgefahr in hohem Grade aus 
dem Wege gehen kann, ist man den akuten InIektionskrankheiten gegeniiber, die das 
Kind befallen, ziemlich machtlos. Auch hier ist eine gute Konstitution im allgemeinen das 
beste Mittel, am die Krankheit zu iiberwinden. Es kommt alles daraul an, Nachkrankheiten 
des Herzens, der Nieren usw. vorzubeugen und neb en einer griindlichen Ausheilung eine 
vollkommene Wiederherstellung des allgemeinen KrMtezustandes zu erzielen. Dann gehen 
diese Attacken im Kindesleben spielend voriiber und wir verhiiten, daB die Kinder in 
ihrer Entwicklung zuriickgeworfen und dauernd zuriickgehalten werden. Damit wird eine 
der Hauptquellen des Infantilismus verstopft. 

f) Pflege der weiblichen Eigentiimlichkeiten. 

Die weiblichen Eigentiimlichkeiten in bezug auf Karper sowohl als auch Geist reichen 
im Kindesalter viel weiter zuriick, als man im allgemeinen annimmt. Vom 7. bis 8. Lebens
jahre an sehen wir in dem kindlichen Karper sich weibliche Ziige auspragen und auch 
nach und nach eine mehr weibliche Lebensauffassung sich ausbilden. Man ist uber
rascht, mit welcher Sicherheit bei unbefangenen Kindern von 12 Jahren oft recht schwierige 
Lebensfragen ohne aIle Hintergedanken ~ man machte fast sagen instinktiv ~ im weib
lichen Sinne entschieden werden. Ein Beispiel: Ein Madchen von 12 Jahren solI sich in 
einem Aufsatze mit der Heimkehr des Odysseus befassen. Sie meinte, die Penelope hatte 
langst einen anderen Freier genommen, wenn sie die Bindung an ihr Kind Telemach nicht 

3* 
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davon zuruckgehalten hiitte. Solche Stimmungen des Korpers und der Seele gilt es zu 
beachten und ihr zartes Aufbluhen besonders zu pflegen. 

Derartigen Forderungen kann man aber nur gerecht werden, wenn man Knaben 
und Madchen - abgesehen davon, daB man ihnen den gleichen Bildungsgrad zuganglich 
machen kann - fur sich erzieht. Der Koedukationsgedanke ist ja auch wohl allenthalben 
im Abflauen begriffen 1. In der Familie findet schon genug Gemeinschaftserziehung statt 
(vgl. auch Abschnitt V, Kapitel 3). 

g) Korperliche und geistige Bildung im allgemeinen. 

Urn ein Kind vollkommen zu entwickeln, hat zur P fl e g e, die nur optimale Bedin
gungen fUr die Selbstentwicklung schaffen will, die Erziehung als das bewuBte Lenken 
an ein bestimmtes Ziel hinzuzukommen. 

Man muB als Ziel weiblicher Erziehung ins Auge fassen, das Madchen zu vervoll
kommnen fUr die Fortpflanzung und Fortentwicklung des Menschen. 

Die allgemeine Grundlage der Tauglichkeit zur Fortpflanzung ist die 
Gesundheit. Dieser Satz gilt beim Weibe nicht nur aus dem Grunde wie beim Manne, 
namlich urn gesunde Nachkommen zu erzeugen, sondern er gewinnt fur die Frau noch 
die besondere Bedeutung, daB sie ihre Gesundheit braucht, urn den an sie herantretenden 
speziell weiblichen Aufgaben und Zugaben der Fortpflanzung gerecht zu werden. Fur sie 
kommt die Zeit, in der aIle Organe viele Monate hintereinander fur zwei arbeiten, also 
fUr eine zeitweise Verdoppelung ihrer Aufga ben gerustet sein mussen. Die Schwanger
schaft ist eine Zeit, in welcher in bezug auf Wachstum uber difl Grenzen des Organismus 
hinaus die Anstrengung in der Zeit des Eigenaufbaues noch einmal und bei Mehrgeburten 
einige Male wiederholt wird. Das Gebaren stellt eine korperliche und seelische Anstrengung 
dar, die ihresgleichen sucht. 1m Wochenbett muB das ganze, gewaltig erweiterte Korper
gebaude wieder auf seinen gewohnlichen Bestand umgebaut werden, dabei wird der Lebens
unterhalt des Sauglings uber lange Monate hinaus vollkommen von dem mutterlichen 
Korperhaushalt aus mit bestritten. Wahrlich Aufgaben, den en nur ein durch und durch 
an Leib und Seele gesunder Organismus gewachsen ist! Alles das sollte man sich vor Augen 
halten, wenn man als Eltern und Lehrer die Pflicht ubernimmt, Madchen groB zu ziehen. 

Von der korperlichen Erziehung ist bei del' Ertuchtigung des kindlichen Organismus 
schon die Rede gewesen. Die geistige Leistung dad daruber nicht vernachlassigt werden. 
Man suche zu entwickeln, was in der Kinderseele im Keime verborgen steckt. Ein Kind 
fragt niemals dumm, es fragt aus seiner eigenen Gedankenwelt heraus. Del' Erwachsene 
hat die Pflicht, urn dem Kinde richtig antworten zu konnen, sich in die Auffassungsweise 
des Kindes hineinzuversetzen. Ein Kind fragt viel; je aufgeweckter es ist, urn so mehr. 

1 Wer sich tiber diese Frage unterrichten will. findet reichlich Gelegenheit in: 
B. Friemel, Trennung del' Geschlechter odeI' gemeinsame Beschulung, 1908. 
L. Mittenzweig, Frauenfrage und Schule mit besonderer Berticksichtigung der Gemeinschafts

erziehung - Koedukation - beider Geschlechter. 1909. 
Dr. Hanna Grafin v. Pestalozza, Del' Streit um die Koedukation in den letzten 30 Jahren in 

Deutschland. 1922. 
Dr. Rudolf Lochner, Geschlechtstrennung und Geschlechtsvereinigung im deutschen Schulwesen 

del' Vergangenheit. 1923. 
AIle im Verlag von Hermann Beyer & Sohne, Langensalza el'schienen. 
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AIle Fragen des Kindes solI man so gut und - was die Hauptsache ist - so wahr man 
kann, beantworten. Das gilt auch fiir aIle Fragen, welche die aufkeimende Sexualitat 
mit sich bringt. Es hat keinen Zweck mehr, das Marchen vom Storch aufzutischen, wenn 
diese Vorstellung durch die Erfahrung des Kindes iiberholt ist. Man ziichtet nur MiBtrauen 
und entfremdet sich sein eigenes Kind, das nun eigenmachtig auf die Suche nach Befrie
digung seines Wissenstriebes geht. 1m Grunde genommen ist es so leicht, ein Kind zufrieden 
zu stellen, wenn man es nur als einen gleichberechtigten Menschen und nicht als ein in
feriores Wesen ansieht. Ja das Kind ist noch mehr als gleichberechtigt. Es hat vor uns 
den Vorzug, daB es das Riickgrat der nachsten Generation bildet, in der wir nichts mehr 
mitzureden haben. Wenn wir uns dort noch eine Rolle sichern wollen, konnen wir uns 
gar nicht Miihe genug geben, alles Wissenswe~te ungeschmalert auf unsere Kinder zu 
iibertragen. Wir haben bisher nur von dem Beitrage des Madchens zur Fortpflanzung 
und der Art und Weise, wie wir es darauf vorbereiten sollen, gesprochen. Es hieBe aber 
nicht nur unvollstandig bleiben, sondern die Aufgabe der Frau in der Fortsetzung des 
Menschen unterschatzen, wenn wir ihr nicht die gebiihrende Rolle in der Fort
entwicklung zugestehen und sie darauf durch entsprechende, moglichst weitreichende 
geistige Bildung in wiirdiger Weise praparieren wollten. Dieser Gedanke ist weiter aus
gefiihrt in Kapitel II, Abschnitt 4: "Entwicklung und Pflege der weiblichen Reize." Die 
Bestrebungen, das Kind korperlich und geistig aufs beste vorwarts zu bringen, sollen aber 
ja keine Voreiligkeit in der Entwicklung des Kindes bedeuten. J e langer die Kindheit dauert, 
desto vollkommener gestaltet sich die Entwicklung. Je langsamer sich die Knospe ent
faltet, desto schOner wird die Eliite, desto kostlicher wird die Frucht sein, sagt Stratz. 
Deshalb sollen nach seinem Rate die Eltern dem Kinde, solange sie Mnnen, seine geistige 
Unschuld lassen und sich selbst und dem Kinde die Kindlichkeit bewahren, die auch der 
Wissende besitzt, wenn er sich rein zu erhalten weiB und alles Schmutzige von sich ab
schiittelt; denn alles N atiirliche ist schOn, wenn man es mit reinen Augen betrachtet. 

II. Infnnktiontreten der weiblichen Organisation. 

1. Pubertatsalter im allgemeinen. 

Die sogenannten Entwicklungsjahre des Madchens, d. h. die Jahre, in denen sich 
neben dem ohne weiteres fortgesetzten, allgemeinen Heranreifen des Korpers die spezifisch 
weibliche Funktion mit der nach auBen sichtbaren, vierwi:ichentlichen Periode entwickelt, 
diirfen mit Recht als eine Zeit gelten, in welcher der weibliche Organismus ganz besonderer 
Aufmerksamkeit und Pflege bedarf. 

Es handelt sich dabei urn die immer wiederholte Prasentation eines befruchtungs
fahigen Eies von seiten des Eierstockes, die Eiablieferung (Ovulation) und die Ansatze 
einer dazu gehi:irigen Nestbildung im Fruchthalter, die dann unter einer Elutung nach 
auBen immer wieder zugrunde geht - die menstruelle Blutung. 

Diese Funktion, welche die eintretende Fortpflanzungsbereitschaft anzeigt, kostet, 
wie wir unten weiter eri:irtern werden, als Permanenterhaltung der Fortpflanzungsbereit
schaft schon Kraft. Es bleibt die Zeit der nach auBen erfolgenden Blutung die ganze 
Eliite der Jahre iiber eine Zeit der Anstrengung, der Schonungsbediirftigkeit und der 
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besonderen Pflege. Urn wieviel rnehr treten diese Forderungen auf in der Zeit, in welcher 
das erstrnalige Erscheinen der Periode erwartet wird und wirklich erfolgt. 

AIle hygienischen MaBnahmen, die einer Kraftigung und Ubung des in seinen weib
lichen Pflichtenkreis hineinwachsenden Korpers dienen, miissen mit erhOhter Sorgfalt 
und verdoppeltem Eifer betrieben werden. Der wichtigste Erziehungsgrundsatz fiir diese 
Zeit ist, aIle Anstrengungen oder gar Uberanstrengungen des Korpers und Geistes ab
zustellen. 

Die Reinlichkeit des Korpers im ganzen und der Geschlechtsteile im besonderen, 
die als Gewohnheit von der friihesten Kindheit her als etwas Selbstverstandliches mit 
heriiber genommen worden ist, tritt jetzt als eine dem Sichverderben bei der Periode vor
beugende MaBregel automatisch in Kraft. Die Begriindung findet sich in dem nachsten 
Kapitel: "Unfruchtbare Funktionsgange des weiblichen Organismus, ihre Gefahren 
und ihre Diatetik." Hier sollen nur einige ganz allgemeine Bemerkungen iiber diese Epoche 
Platz finden. 

Besteht aus irgendeinem Grunde die Unmoglichkeit, Vollbader zu nehmen, so ist zu 
empfehlen, daB von der Kindheit an durch das ganze Leben tagliche Waschungen, wo
moglich des ganzen Leibes, jedenfalls aber der Brust, des Unterleibes und der auBeren 
Geschlechtsteile stattfinden. Dazu ist fiir gewohnlich kiihles Wasser zu verwenden. 

Madchen, die an solche kiihle Abwaschungen und Bader gewohnt sind, sollten diese 
also in der menstruationsfreien Zeit fortsetzen. Zwei bis drei Tage vor der Monatsregel und 
iiber die Zeit der Blutung sind aber die kiihlen Wasserprozeduren zu unterlassen und durch 
lauwarme Waschungen zu ersetzen. Nach ~em Aufhoren der Menstruation folgt ein laues, 
27 Grad R warmes Reinigungsbad. Dann erst kann mit den kalten oder kiihlen Wasser
anwendungen wieder begonnen werden. Diese Vorsicht ist geboten, weil durch Anwendung 
kalten Wassers urn die Menstruationszeit leicht die nach dem Unterleib bestehende Blut
wallung gestort und unterdriickt wird. Ausbleiben der Periode und Leibschmerzen konnten 
die Folge sein. 

Gymnastische Ubungen, die wir fiir das heranwachsende Kind empfohlen haben, 
sind auch iiber die Entwicklungsjahre und womoglich im ganzen Leben fortzusetzen. 
Nur soUten auch sie wahrend der Periode und kurz davor wegfallen. 

Die Ernahrung muB, dem energischen Stoffverbrauch und Wachstum in den Ent
wicklungsjahren entsprechend, reichlich sein. Dazu kommt von nun an der Zwang zum 
Ersatz der vierwochentlichen Safteverluste. Dem hohen Schlafbediirfnis ist ausgiebig 
Rechnung zu tragen. Bei den Madchen droht sich leicht eine Stuhlverstopfung und ge
wohnheitsgemaBe Harnverhaltung einzuschleichen. Bei ihnen besteht im Gegensatz zum 
Knaben im Unterleib ein Komplementarraum, ausgespart fUr die Besetzung mit der Leibes
frucht. Wenn nicht auf regelmaBige Entleerung von Harnblase und Darm geachtet wird, 
erfolgt leicht eine miBbrauchliche Besetzung dieses Raumvorbehalts durch den iiber
fiillten Darm und die iiberfiillte Harnblase (Abb. 24). V ~rlagerungen der Geschlechts
organe mit unangenehmer Riickwirkung auf ihre Funktion und auf den ganzen Korper 
sind leicht die Folge (Abb. 25). 

Besonders in den der zu erwartenden Regel vorangehenden Tagen ist auf eine regel
maBige Entleerung von Harnblase und Mastdarm zu achten. Verstopfung und Harn
verhaltung fiihren sonst leicht zu Menstruationsstorungen. 
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Die Periode ist keine Zeit der Krankheit, wenn sie auch mit Symptomen, die sonst 
Krankheit bedeuten, wie Blutung, Verletzung, leichtem Ubelbefinden, Reizbarkeit usw. 
einhergeht. Sie ist aber eine Zeit der Angrifflichkeit, bei der sich leicht ein Verderben, 
also ein wirkliches Krankwerden, einschleichen kann. Dabei ist Nichtbeachtung des Vor
ganges ebenso verkehrt wie ubertriebene Schonung. Man muB die Gefahr kennen, um 
ihr ruhig ins Auge sehen zu konnen. In dies em Sinne hat sich die Aufklarung des vor dem 
erstmaligen Eintritt der Regel stehenden Madchens zu richten, und danach ist auch 
weiterhin zu verfahren. 

Vor der Vollentwicklung und wahrend der Vollentwicklung der Weiblichkeit mussen 
die Madchen korperlich und geistig geschont werden. Schon aus dies em Grunde empfiehlt 
sich nicht eine gleichzeitige und gleichmaBige Erziehung mit den Knaben zusammen, 
wie sie das Schlagwort Koedukation vorsieht. Man solI den Madchen eine gleiche Aus-

Abb. 24. Leichte Besetzbarkeit des fiirs Friichtebringen reservierten Bauchraumes (b), richtiger gesagt, 
des dazu spielend zur Verfiigung gestellten Komplementarraumes (a) durch gewohnheitsmaBige tiber
fiillung von Blase und Mastdarm (c) sowie durch oft langere Zeit sich ohne Beschwerden entwickelnde 

Unterleibsgeschwiilste (d). 

(Aus Sellheim: Die Befestigung der Eingeweide im Bauche iiberhaupt, sowie bei Mann und Frau im 
besonderen. Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynak. Bd.80.) 

bildung zuteil werden lassen wie den Jungen. Doch muBte das, was bei den Knaben unter 
Hochdruck in einer relativ kurzen Frist erreicht wird, bei den Madchen unter EinfUgung 
einiger Schonjahre zustande gebracht werden. Dieses Beginnen hatte den Vorteil vor 
der Koedukation, daB nicht alle Frauen samt und sonders durch eine zu energische Be
rufsbildung fUrs Fortpflanzungsleben mehr oder weniger verdorben wurden (vgl. Abb. 38). 

Die Grunde fUr diese Auffassung habe ich andernorts ausfuhrlich entwickelt (Ab
schnitt V, Kap. 3, "Die Ausbildung fUr einen erwerbenden Beruf"). 

Theoretisch kann man sich alles hubsch zurechtlegen; so ist das Ideal der Frauen-' 
bildung, wie es z. B. die Amerikaner empfehlen, ganz klar: Ernste wissenschaftliche Bildung, 
die zum Lebensunterhalt befahigt, die Ausbildung der psychischen, der physischen, der 
moralischen und der religiosen Natur; die Ausbildung einer vollkommenen Weiblichkeitl. 
Nur ist die reale DurchfUhrung nicht so leicht,. zumal Berufsausbildung und optimale 
Ausbildung der Weiblichkeit schon in Konkurrenz treten. 

1 Mallina Hansell, zitiert bei E. Fraenkel, Hygiene des Weibes. II. Aufl. S. 74 u. 75. Berlin, 
Oskar Coblentz, 1912. 
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Unfruchtbare Funktionsgii.nge. 

2. Unfruchtbare Funktionsgiinge des weiblichen Organism us, 
ihre Gefahren und ihre Diiitetik. 

41 

Die wahre Bedeutung der Periode als eines Vorganges, wahrend dessen, als einer 
reellen Kraftanstrengung und einer Zeit der Gefahrdung, die Frau einer Schonung und 
besonderen Aufmerksamkeit bedarf, wird uns nur klar, wenn wir diese Erscheinungen 
als einen "unfruchtbaren Funktionsgang" der weiblichen Fortpflanzungsorgane dem 
"fruchtbaren" gegeniiberstellen. Wir konstatieren bei dem unfruchtbaren Verlauf eines 
Funktionsganges im Prinzip die gleichen Leistungen und Gefahren, wenn auch in hoch
gradig ve:oninderter Weise, wie bei dem in S.chwangerschaft, Geburt und Wochenbett 
auslaufenden Funktionsgange. Die ZUriistung zu dem kleinen Funktionsgang entspricht 
vollstandig dem Schwangerschaftsanfang: Aufkommen von Ei- und Eilagerwachstum, 
Erstarkungsmoment des Eifollikels und, was fiir unsere Betrachtung die Hauptsache ist, 
Bildung einer ganzen Garnitur von lokalen und allgemeinen Zuriistungen fUr die Ent
wicklung eines Eies im Befruchtungsfalle. DaB diese Arbeit vom Frauenorganismus ver
geblich getan und unermiidlich immer wieder von vorne angefangen wird, nachdem die 
Herrschaft des nachstaufkommenden Follikels alles, was an die Regierung seines Vor
gangers gemahnt, wieder zerstort, tut der Tatsache keinen Abtrag: Es handelt sich 
jedesmal urn eine, wenn auch nur im Interesse der Erhaltung permanenter Fortpflanzungs
bereitschaft in Szene gesetzte Anstrengung des Frauenorganismus. Die Vergeblichkeit der 
Anstrengung macht sie dem Organismus gewiB nicht leichter. Wieviel Kraft dabei im inneren 
Getriebe des Korpers verpufft wird, ist nicht genau zu berechnen. N ach auBen gehen Teile 
des fUr den Empfang des Eies im Fruchthalter gebauten Nestes samt einer erheblichen 
Menge wieder zu ersetzenden Schleimes und Elutes abo Jedenfalls ist der den weiblichen 
Organismus durch und durch, korperlich und seelisch, treffende Kraftverlust viel groBer, 
als wir ihn nach den nach auBen abgehenden Triimmern einer stolzen, hoffnungsvollen 
Zuriistung anzunehmen geneigt sein diirften. Die Periode ist ein tief in den Stoffwechsel 
und Kraftwechsel einschneidender, die ganze Frau in Mitleidenschaft ziehender Vorgang. 
In dieser Beziehung sind in der Tat die Reise des unbefruchtet bleibenden Eies und die 
Reise des zur Befruchtung gelangenden in gewissem Grade einander ahnlich. 

Die Vergleichbarkeit zwischen Periode und Geburt geht aber noch in einem Punkte, 
der unsere groBte Aufmerksamkeit erregen muB, weiter. Ein Beispiel wird uns das am 
best en klarmachen. 

Ich beobachtete ein Madchen, das ein einziges Mal mit 18 Jahren seine Periode gehabt 
hatte und schon im darauffolgenden Monat Mai in die Hoffnung kam. Ware das Madchen 
vier Wochen friiher geschwangert worden und nach Ablauf von Schwangerschaft, Geburt 
und ausgiebiger Stillzeit wieder in andere Umstande gekommen und in seinem Leben immer 
so fort bis zu dem im 45. Lebensjahre einsetzenden Wechsel, so hatte sie ungefahr aIle 
zwei Jahre ein Kind, im ganzen vielleicht 15 Kinder, haben konnen, ohne ein einziges Mal 
menstruiert gewesen zu sein. Diese Moglichkeit, an die man sonst so leicht nicht denkt, 
muBte zuerst herausgesetzt werden. 

Es erhebt slcb, nun die Frage: Ware ein solches Verhalten im Fortpflanzungsleben 
der Frau als natiirlich oder unnatiirlichanzusprechen gewesen? Die Antwort lautet: 
Es ware so gewesen, wie es in der ungebundenen Natur sonst auch noch ist, in der so gut 
wie kein einmal begonnener Funktionsgang des weiblichen Fortpflanzungsapparates 
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unff)lchtbar auslauft. Beim Menschen laBt man aber nicht nur den ersten, sondern auch aIle 
darauffolgenden fruchtbar beginnenden Funktionsgange mehr oder weniger unfruchtbar 
verlaufen. Nur selten einmal, wenn iiberhaupt, darf es zum fruchtbaren Auslauf eines 
Funktionsganges kommen. Das nennt man dann, gewissermaBen um die dadurch in den 
natiirlichen Lauf der Dinge kiinstlich hineingebrachte Unordnung mit Hohn zu iiber
schiitten, "die Regel". 

Den N a turforscher muB die s e "Regel", die wir solange innegehalten ha ben, daB 
sie uns gar nicht mehr unnatiirlich erscheint, vielmehr in der Tat zur zweiten Natur ge
worden ist, als eine Kulturerwerbung, als eine Kulturkrankheit, zum mindesten als eine 
auf der Grenze zwischen Physiologischem und Pathologischem stehende Erscheinung an
muten. 

Auch alles, was wir dabei von Begleiterscheinungen auftreten sehen, wie Gewebs
zertriimmerung, Korperverletzung, Blutung, allgemeines Unbehagen sind Dinge, die 
sonst nur unter krankhaften Bedingungen vorkommen. Zum Ausdruck des sen ja der 
Volksmund auch von "Unwohlsein" spricht. 

Man mag vielleicht erst aunt sein, daB etwas Derartiges bei einem an sich natiirlichen 
Vorgange notwendig erscheint. Die Griinde dafiir sind in Bedingungen zu suchen, durch 
die sich der Mensch vom Tiere unterscheidet und in Verhaltnissen, welche die Entfernung 
von der Natur und die Erwerbung der Kultur mit sich gebracht haben. 

Beim Menschen sehen wir im Gegensatz zum Tiere, bei dem eine mehr oberflachliche 
Verankerung der kindlichen Chorionzotten mit dem Muttergewebe im Mutterkuchen 
stattfindet, ein Eindringen dieser Gebilde der kindlichen Ernahrung bis tief in die Blut
gefaBe der Mutter. Dementsprechend ist die Verwundung bei der NachgeburtslOsung 
beim Menschen viel energischer als beim Tiere. 

In ahnlicher Weise erscheint auch die Uterusschleimhautverletzung bei der mensch
lichen Menstruation tiefgreifender als bei cler tierischen Brunst. Das ergibt sich schon 
aus der Qualitat des abgehenden Sekretes. In der Brunst handelt es sich bloB um einen 
blutig gefarbten Schleim, bei cler Menstruation ist die Blutbeimischung so stark, daB die 
Absonderung als reines Blut imponiert. 

1m iibrigen zeigen die Begleiterscheinungen der Reise des unbefruchtet zugrunde
gehenden Eies und des im F'ruchthalter gereiften Kindes, wenn auch keine graduelle, 
so doch eine weitgehende prinzipielle Ubereinstimmung. Die AusstoBung wird beide Male 
begleitet von Weiterstellung und Eroffnung des Fruchthalterausfiihrungsganges, Verlust 
seines pilzdichten Abschlusses nach auBen infolge Verfliissigung des zervikalen Schleim
pfropfes und in der UterushOhle Verwundung und Blutung - also im iibrigen Leben krank
haften Vorgangen. 1m Grade besteht natiirlich eine Verschiedenheit. Das Wesentliche fiir 
unsere Betrachtungen ist die Gelegenheit zum Krankwerden infolge der immer wieder
kehrenden Verletzungen, ist das iiber mehrere Tage fortgesetzte Offenstehen cler Uterus
wunde gegen die mit mehr oder weniger krankmachenden Bakterien geschwangerte Umwelt 
und die direkte Verbindung des Wundbodens mit der lnfektionsquelle der AuBenwelt 
durch eine mehr oder weniger stagnierende und selbst in Zersetzung begriffene Saule 
von allerbestem, krankmachenden Bakterien am meisten zusagendem alkalischem Nahr
boden von Blut (Abb. 26 a, b, c). 
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a Der Schutz der inneren weiblichen 
Genitalien durch den pilzdichten 
VerschluB des Gebarmutterhals

kanales mittels des Schleim
pfropfes usw. 

b Verwundung der Gebarmutter
innenflache, die Wunde mit der 
die Bakterien der Korperober
flache und der AuBenwelt damit 
in Verbindung bringenden Blut
saule und die daraus resultierende 
Infektionsgefahr bei der Men
struation im Prinzip ahnlich, 
aber im Grade verschieden von 

der Geburt (c). 

Verwundung der Gebarmutter
innenflache; die Wunde mit der 
die Bakterien der Korperober
flache und der AuBenwelt damit 
in Verbindung setzende Blutsiiule 
und daraus resultierende Infek-

tionsgefahr bei der Geburt. 

Abb. 26. Infektionsschutz und Infektionsmoglichkeit der weiblichen inneren Genitalien 
bei der Menstruation in analoger Weise wie bei der Geburt. 
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Kein Wunder, daJ3 nachst der Geburt und der Friihgeburt die Periode eine QueUe 
der Infektion der inneren weiblichen Genitalien und ihrer weiteren Umgebung darstellt. 
Wenn auch die Infektion dabei nicht so sehr in die Augen springt, und auch die Gefahr 
dieser Infektion bei der Periode gegeniiber der Geburt vermindert erscheint, so darf sie 
deshalb doch nicht gering angeschlagen werden. Bei der Menstruation ist im Vergleich 
zur Geburt die Eroffnung des Zuganges zum Fruchthalter geringer und die Verwundung 
kleiner. Sie findet sich nur in der UterushOhle und nicht am Uterushals. Den etwa hoch
kommenden Bakterien ist das Eindringen und Vordringen in Lymphspalten und BlutgefaJ3e 
infolge Fehlens der hochgradigen puerperalen Au£lockerung und Vorhandenseins nur des 
Beginnes einer sol chen Au£lockerung, wie sie die Periodenzeit mit sich bringt, weniger 
leicht gemacht als bei der enormen puerperalen Gewebsau£lockerung und Erweiterung 
des LymphgefaJ3systems und BlutgefaJ3systems insbesondere an der Stelle des Mutter
kuchensitzes. 

Wenn bei der Menstruation die Bedingungen des Krankwerdens auch gegeniiber 
dem Zustande der Geburt erschwert erscheinen, so tritt die Moglichkeit dazu ofter, aIle 
vier Wochen, auf und die Bedingungen dafiir sind immer noch giinstiger als bei einer anderen 
beliebigen Wunde. Die Menstruationsverletzung bleibt namlich lange offen stehen, sie 
bleibt feucht und geht mit Gewebszertriimmerung einher, drei Bedingungen, welche fiir 
das Zustandekommen einer Infektion als ganz besonders giinstig angesprochen werden 
miissen. 

Die Infektionsgelegenheit bei der Menstruation ist aber groJ3er als bei einer beliebigen 
Verletzung auch noch deswegen, weil jeder Mensch eine zufallige Verletzung als etwas 
Krankhaftes und von der Infektion Bedrohtes ansieht und dabei unwillkiirlich Vorkeh
rungen gegen eine Infektion zu treffen sucht, die Wunde rein halt, sorgfaltig verbindet und 
womoglich arztlichen Rat einholt. Die Regel dagegen sieht man als etwas Normales an, 
das als Naturvorgang einer besonderen Wartung vielleicht gar nicht einmal bedarf. 

Die Infektionsgelegenheit bei der monatlichen Blutung ist auch aus einem anderen 
Grunde groJ3er als bei der Geburt, weil man der Ansteckungsgefahr bei der Geburt durch 
eine gut ausgebaute, sogar staatlich organisierte Vorbeugung begegnet, wahrend man bei 
der Regel der Infektion etwa A.hnliches entgegenzusetzen sich nicht bemiiJ3igt fiihlt. Zur 
Geburt und zur Keimfreihaltung der Geburt werden besonders dafiir berufene und ausge
bildete Personen, Hebammen und A.rzte, aufgeboten. Sie be£leiJ3igen sich nach bewahrten 
Vorschriften der Abwehr der Infektion. Es wird eine wohldurchdachte Asepsis auf
gemacht. 

Ganz anders bei dem Parallelstiick zur Geburt, der Menstruation. Hier kiimmert 
sich so gut wie niemand darum, in welcher Weise der Vorgang der Verletzung mit ihrer 
Infektionsgefahr versorgt wird. Es sind noch allenthalben, wenn iiberhaupt von einer 
Behandlung der Periode die Rede ist, Methoden und Verfahren im Gebrauche, die einer 
Keimfernhaltung geradezu ins Gesicht schlagen, zum mindesten sie eher begiinstigen als 
verhindern. "Die Mutter hat gesagt, wahrend der Regel darf man sich nicht waschen, die 
beschmutzte Wasche soIl nicht gewechselt werden." So wird kiinstlich einer Infektion oft 
durch eine rasch fortschreitende Faulnis und Zersetzung der Weg geebnet. Die Giftigkeit 
der Keime wird nach neueren Untersuchungen durch das Zusammentreffen mit Faulnis 
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gesteigert 1. Verkiihlung und Durchnassung schaffen eine Disposition fiir das leichtere 
V ordringen der Bakterien. 

Wir sehen viele ratselhafte Entziindungen und Reizerscheinungen an der Gebar
mutterschleimhaut, Abnormitaten in der Absonderung von Scheide, Gebarmutterhals 
und KorperhOhle, schmerzhafte Verdickungen der Gebarmutter, entziindliche Anschwel
lungen, Verdickungen, Spannung der Gebarmutterbander, besonders der Ligamenta 
sacro-uterina, und des angrenzenden Beckenbindegewebes, die wie ein Gradmesser jeden 
Entziindungszustand in der Umgebung der Gebarmutter auch sonst begleitend, "kon
komittierend" anzuschwellen pflegen2. Auch in ihrer Entstehung sonst dunkle Reizzustande 
des Beckenbauchfelles, ja auch der Gebarmutteranhange - Eierstocke, Eileiter - kommen 
vor. Begleiterscheinungen sind oft: unregelmaBige Periode, Schmerzen, AusfluB usw. 

Das RatsellaBt sich leicht losen. Es handelt sich urn eine Infektion infolge unzweck
maBigen Verhaltens bei der Regel. Weil die Infektionen nicht foudroyant, sondern schlei
chend erfolgen, stechen sie nicht so sehr ins Auge und sind als der Regel entspringend auch 
nicht ohne weiteres leicht nachweis bar. Wir erkennen sie weniger an einem auffallenden 
bakteriologischen Refund, denn an ihren Folgeerscheinungen, die wir als Reizzustande 
der Gewebe und Funktionsstorungen auch sonst als mehr chronische Folgen von Bakterien
invasion und immer wiederholter Bakterieninvasion, vielleicht auch mehr chemischer Reize, 
zu sehen gewohnt sind. 

Da aber durch die Entfernung von der Natur im allgemeinen (wo eine starkere 
Verletzung der Gebarmutterschleimhaut im Dienste der Permanenterhaltung der Fort
pflanzungsbereitschaft fehlt), eine Befruchtungsgelegenheit ungenutzt voriibergeht und 
dies zur sogenannten Regel mit der Infektionsgelegenheit im Menschenleben und in 
unseren heutigen Kulturverhaltnissen zur Gefahr fiir die Frauenwelt geworden ist, 
muB die Hygiene als getreue Begleiterin der Kultur dafiir sorgen, daB dieser un
vermeidlichen Gefahr klar ins Auge gesehen und mit wirksamen Mitteln begegnet wird. 
In dieser Richtung ist die historiscne Entwicklung der Hilfe bei der Geburt unser Beispiel, 
unser W egweiser. 

Das Hilfsmittel heiBt statt der seitherigen weitverbreiteten Schmutzerei strengste 
Reinlichkeit. Der Gefahr der septischen Infektion muB durch eine wohldurchdachte, 
liickenlose Keimfernhaltung, eine Asepsis, begegnet werden, und das ganz besonders, 
weil es von den dem menschlichen Korper feindlichen Bakterien bei unserem engen Bei
sammenwohnenallenthalben wimmelt. Keimfernhaltung bei der Menstruation ist eine 
den Kulturbedingungen entsprungene Notwendigkeit unserer Kulturbetatigung. Es 
kann eine Begleiterscheinung der Kultur, die Menstruation, durch eine Errungenschaft 
der Kultur, durch die Asepsis, ihrer Gefahr entkleidet werden. Der Mensch bringt 
es immer wieder fertig, einen Kulturschaden durch einen Kulturgewinn wettzumachen, 
und sich seine Existenz auch unter noch so gekiinstelten und von der natiirlichen Ur
spriinglichkeit abgekehrten Verhaltnissen zu sichern. 

An Stelle der iiber die ganze Periodenzeit sich erstreckenden Unreinlichkeit gehoren 
folgende MaBnahmen: Taglich mehrmalige Waschungen der auBeren Teile, urn der 

1 H. Kiistner, Wird die Virulenz der Streptokokken im faulenden Gewebe gesteigert. Zentralbl. 
f. Gynakol. 1924. Nr. 5. 

2 Sellheim, Die diagnostische Bedeutung der Ligamenta sacrouterina. Hegars Beitrage Bd. 8. 



46 Sellheim: Hygiene und Diatetik der Frau. 

Zersetzung des Blutes Einhalt zu tun. Ferner Verwahrung der Miindung der WundhOhle 
nachau.Ben mittels eines sauberen, womoglich sterilen Verbandes. Wechsel der: be
schmutz ten Wasche mit Ausschaltung der Gefahr, die eine Erkaltung bringen konnte. 
Es mu.B daher das Waschwasser warm sein, die Wasche vorgewarmt. Waschungen und 
Waschewechsel sind in einem temperierten Raume vorzunehmen. 

Ausspiilungen der Scheide, in denen als Vorbeugemittel und Reinigungsmittel oft 
alles Heil gesucht wird, sind durchaus zu widerraten. Sie vermochten die drohende An
steckung mit den von au.Ben an die Genitalien gelangten Keimen erst recht kiinstlich in 
die Tiefe zu verbreiten. 

Die Reinhaltung des Korpers, das Warmhalten und die Wahrung der Asepsis wird 
durch das Tragen von Menstruationsbinden erleichtert. Es eignen sich dazu am besten 
langliche Gazehiillen mit einem leicht aufsaugenden Stoff gefiillt, welche vorn und hinten 
an einem auf den Riiften ruhenden, weichen Stoffgiirtel angeknopft und so oft wie notig 
gewechselt werden. 

Uber der Menstruationsbinde miissen, wenn irgend moglich, geschlossene Bein
kleider getragen werden. Sie verhindern dEm Zutritt von Keimen von au.Ben, vollenden 
somit den aseptischen Verb and der durch die physiologischen Vorgange verwundeten 
Genitalien und schiitzen zugleich vor Verkiihlung. Es ist das ein sehr wichtiger Punkt, 
denn gar nicht selten sieht man im Anschlu.B an unzweckma.Biges Verhalten in Form p16tz
licher Abkiihlung oder Durchnassung an eine Periode eine Unterleibserkrankung sich 
anschlie.Ben. 

Alle anstrengenden Korperbewegungen, auch geistige Uberanstrengung, sollten 
wahrend der Periode unterbleiben. Frauen, die einen Beruf ausiiben, der keine Schonung 
zula.Bt, sehen wir sehr haufig im Laufe der Zeit unterleibskrank werden, ohne da.B irgend 
ein anderer Grund ersichtlich ware, als da.B sie sich unentwegt nach des Dienstes immer 
gleichgestellter Uhr haben richten miissen. Eine elastischere Anordnung des Frauen
dienstes unter Beriicksichtigung der Menstruationstage ware sehr zu begrii.Ben. Es ist 
kurzsichtig, immer zu behaupten, das ginge in einem geordneten Betrieb nicht. Auch 
der Mann schont sich, wenn er einen Katzenjammer hat, voriibergehend und bringt das 
etwa an einem Tag Versaumte bald wieder ein, oder er arbeitet voraus, ohne da.B die Ge
samtheit der Leistung zu lei den brauchte, und ohne da.B es die Umgebung oder vorgesetzte 
BehOrde iiberhaupt gewahr wird. 

Wahrend eine Vernachlassigung zur Zeit der Periode die Frau leicht erkranken lassen 
kann, drohen aus einer Ubertreibung der Vorsicht andere N achteile. Die Verzartelung 
start das ganze weibliche Leben, hindert einigerma.Ben ordnungsgema.Be Berufserfiillung 
und ziichtet geradezu eine Insuffizienz, die sich in allen moglichen, mehr oder weniger 
mit dem Sexualleben in Zusammenhang zu bringenden, nervosen Starungen ausspricht 
und fUr das Alltagsleben untauglich macht. 

Viele Frauen empfinden es peinlich, da.B die Umgebung auf ihre Menstruation auf
merksam wird. Sie fiirchten, da.B diese durch den Vorgang an sich und durch damit nicht 
selten verbundene Nebenwirkungen, wie durch iiblen Geruch - der sich iibrigens durch 
Reinlichkeit auf ein unauffalliges Mindestma.B beschranken la.Bt -- sich abgesto.Ben fiihlt. 
Dem unverheirateten Madchen la.Bt man den Vorzug, die Angelegenheit mit sich abzu
machen. Die verheiratete Frau wird durch das eheliche Zusammenleben in einer 
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Schlafstube dazu gezwungen, ihren Mann an dem Vorgange mehr oder weniger teilnehmen 
zu lassen. Man wird unwillkiirlich an Balzacs Ausspruch erinnert: "Die Ehe ist bei Tage 
ein Austausch der schlecht en Meinungen und bei Nacht ein Austausch der schlechten 
Ausdiinstungen". Getrennte Schlafzimmer haben viel £iir sich: sie lassen jedem Ehegatten 
das Recht, allein zu sein, wenn er es £iir gut findet. Die Anziehungskraft der beiden 
Geschlechter wird dadurch ganz gewiB nicht leiden, sie kann nur gewinnen. 

DaB Frauen wahrend der Menstruation iibrigens manchmal wirklich Schaden in 
ihrer Umgebung anrichten konnen, ist' durch die Untersuchungen iiber die Giftigkeit 
des Menstrualblutes und die Giftigkeit des Frauenorganismus 1 wahrend der Ausscheidung 
immer wahrsche~nlicher geworden. So wie Blumen in der Hand einer menstruierenden 
Frau prompt verwelken, so konnen auch, wie das ja allgemein bekannt ist, zersetzungs
fahige Dinge, wie z. B. eingemachte Friichte, dem Verderben preisgegeben werden. Die 
Frauen im Haushalt und die Konservenfabrikanten wissen davon zu erzahlen und ziehen 
ihre praktischen Folgerungen daraus. Dagegen diirfte der wissenschaftliche Nachweis 
eines wirklichen Menstruationsgiftes nach der neuesten Mitteilung von Schubert und 
Steuding nicht gegliickt sein 2. 

Der SchluB scheint nicht gerechtfertigt, daB Frauen nach der Herausnahme 
der kranken Gebarmutter durch die Unterdriickung der Periode im Sinne der Zuriick
haltung schlechter Safte im Korper leiden, obwohl es nicht an Stimmen fehlt, die dafiir 
eintreten 3. Die Kranken haben, besonders wenn sie durch ein Gebarmntterleiden mit 
starken Blutungen sehr heruntergekommen sind, nur einen Vorteil: Nach der Operation 
verwenden sie ihr Blut fiir ihren Korper und sind zu einem allmonatlichen Ersatz nicht 
mehr verpflichtet. Wenn kein Stoff mehr gebraucht wird, braucht er auch nicht mehr 
ersetzt zu werden. Nachteile sind nicht iiberzeugend nachgewiesen. Diese Zustande nach 
der Gebarmutterexstirpation diirfen nicht verwechselt werden-was beimPublikumimmer 
und immer wieder geschieht - mit den Folgen der Herausnahme oder Vernichtung der 
EierstCicke. Dort stellen sich im Alter der Geschlechtsreife wirklich unangenehme Ausfalls
erscheinungen ein. 

3. Bewui3te Einfiihrung des jungen Madcllens in den hollen Gedanken 
der Fortpfianzung. 

Die spezielle Grundlage der Tauglichkeit zur Fortpflanzung ist die gute Ausbildung del' 
eigentlichen Fol'tpflanzungsol'gane. Man kann dazu nicht mehr beitragen, als ihnen ihre 
spontane Entwicklung zu gonnen, alles zu tun, um ihre Verkiimmerung zu vermeiden und 
alles zu unterlassen, um ihre Entwicklung besondel's zu betreiben. Wichtigel' als diesel' 
Grundsatz ist del' Geist, del' dariiber steht. 

Vom natiirlichen Standpunkte muB man eine gesunde Sinnlichkeit, einen normal 
entwickelten Geschlechtstrieb auch als etwas Natiirliches, Selbstverstandliches ansehen 

1 V. Schick, Das Menstruationsgift. Wien. klin. Wochenschr. H. 19. S. 396. Vgl. Jul. Hirsch, 
Zur Frage nach der Giftigkeit des Menstrualblutes. Arch. f. Frauenkunde u. Eugenetik. 1922. Bd. 8. S. 24. 

2 Schubert und Steuding, Die Menstrualgiftfrage. Monatsscbr. f. Geburtsh. u. Gynakol. Bd. 72. 
S. 201. 1926. 

3 Aschner, tl'ber schadliche Spatfolgen nach Uterusexstirpation sowie operativer und radio
therapeutischer Kastration. Arch. f. Gynakol. Bd. 124. 
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und dad nur verlangen, daB er sieh den Gesetzen der Vernunft fiigt, in gesunden Grenzen 
sich bewegt, und die Forderungen respektiert, auf denen unser Beisammenleben bestehen 
muB. 

1m schroffen Gegensatz zu dieser natiirlichen Moral steht die kiinstliche Moral, 
welche in allen A.uBerungen des Geschlechtslebens etwas Unanstandiges, Gemeines oder 
Siindhaftes sieht. Nicht schamen solI sich der Mensch seiner geschlechtlichen Gefiihle, 
er soIl sie wie ein kostliches Kleinod geheim halten und nicht der Offentlichkeit preisgeben. 
So verlangt es die natiirliche Keuschheit. Das natiirliche, gesunde Kind steht aber diesen 
Gefiihlen auch dann noch unbewuBt gegeniiber, wenn sich an seinem Korper schon die 
Zeichen der geschlechtlichen Umbildung bemerkbar gemacht haben. 

Uber die Aufgabe der Erziehung in dies em Punkte kann ich nichts Besseres tun, 
als hierher setzen, was dariiber Stra tz 1 als Gewahrsmann zu sagen weiB. Es is t die ers te 
und wichtigste Aufgabe der Erziehung, das geschlechtliche BewuBtsein so
lange wie moglichzuriickzuhalten. 

Man erreicht diesen Zweck, indem man durch gesteigerte Muskel- und Gehirntatigkeit, 
durch Korperstahlung die jugendlich iiberschaumenden Krafte beschiiftigt, indem man 
durch regelmaBige Lebensweise und milde Kost das Gleichgewicht der inneren Organe 
erhalt; indem man das Kind vor allen Einfliissen behiitet, die ein friihzeitiges Erwachen 
des Geschlechtstriebes zur Folge haben konnten, wie das schlechte Beispiel von Alters
genossen und Dienstboten, auf Sinnesreiz berechnete Biicher und Bilder, aufregende Schau
stellungen und Theaterstiicke; indem man seine natiirliche U nbefangenheit vor dem nackten 
Korper zum kiinstlerischen Verstehen unverhiillter Schonheit emporhebt, statt sie zur 
grobsinnlichen Auffassung zu erniedrigen. 

Zu diesen, in der Hauptsache hemmend wirkenden Bestrebungen, die Reife moglichst 
weit hinauszuschieben, tritt an den Erzieher als zweite Aufgabe die Frage heran, 
wann und wie er dem anvertrauten Kinde eine aus eigener Edahrung gescbOpfte ge
schlechtliche Aufklarung zuteil werden lassen solI. 

Die Fragen der Kinder und das Auftreten der Reifeerscheinungen bezeichnen 
den Zeitpunkt, an dem die Aufklarung einzusetzen hat. 

Die Tatsache allein, daB ein Kind fragt, ist ein Beweis, daB es nicht mehr glaubt, 
was ihm friiher gesagt wurde, und wenn ihm die Eltern darauf keine befriedigende 
Antwort geben, wendet es sich an Dritte, an Dienstmadchen, an Schulkameraden und 
andere, bekommt Schmutz statt Gold und hat zugleich das Vertrauen zu den Eltern 
verloren. 

Wohl kann man ein Kind, das zu friih eine schwierig zu beantwortende Frage stellt, 
auf spater vertrosten, es aber kurz abfertigen oder betriigen dad man nicht; es kommt 
dann niemals wieder, und man hat fiir immer den Augenblick verpaBt, wo man dem Kinde 
am Scheidewege helfen konnte. 

Uber das Auftreten der Reifeerscheinungen sollen namentlich junge Madehen, auch 
wen n s i e n i c h t f rag en, rechtzeitig unterrichtet werden, weil ein Nichtbeachten und 
Verheimlichen hier die ernstesten Folgen, wie Bleichsucht, Blutarmut, Infektion und 
Hysterie nach sich ziehen kann. Wie schwer wird ein Kind geangstigt, das unvor-

1) I. c. 
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bereitet von einer Blutung, die es. als Zeiehen emer Verletzung anzusehen und zu 
fiirehten gewohnt ist, uberraseht wird! 

Derartig ungefragte Ratsehlage sind aber Immer mehr hygieniseher Art und 
erfordern in der Regel kein naheres Eingehen auf das individuelle Gesehleehtsleben. 

Die Pflieht der Eltern ist es, daBsie sieh das volle Vertrauen des 
Kindes erwerben und erhalten, damit es mit allen seinen Fragen und Ge
miitsbesehwerden nur zu ihnen kommt, und daB sie aIle Fragen wahrheits
gemaB beantworten, alle Gemiitsbesehwerden zu verstehen und zu lindern 
suchen, daB sie nicht nur die Eltern, sondern auch die Freunde ihrer Kinder 
sind und bleiben. 

Dem Kinde wird ein oft recht sehweres Gestandnis sehr erleichtert, wenn ihm der 
Vater oder die Mutter auf halbem Wege begreifend entgegenkommt. 

1m ubrigen darf man ruhig darauf bauen, daB das angeborene feine Gefiihl und die 
anerzogene herbe, stolze Jungfraulichkeit dem Madchen die starkste Waffe und der beste 
Schutz sind. 

Der Begriff der sex u e 11 e n Au £ k 1 a run g wird fur gewohnlich viel zu eng 
gefaBtl. Es wird durch dieses Schlagwort zu leicht der Gedanke wachgerufen, als ob 
der Geschlechtsverkehr die Hauptsache, ja sogar Selbstzweck ware. Das ist eine niedrige 
Auffassung, die dadurch nicht besser wird, daB sie weit verbreitet ist. Der Geschlechts
verkehr - und so solI es das heranwachsende Madchen auffassen - ist nichts anderes 
als ein Mittel, den hohen Zweck der Fortpflanzung und Fortentwicklung der Menschheit 
zu erreiehen. Deshalb taten wir gut, bei dem VerewigungsprozeB in der Bindung 
der Gesehlechter aneinander gleich mit einer Anderung der Nomenklatur anzufangen 
und statt von der engen sexuellen Aufklarung von der viel weiteren Einfuhrung der 
jungen Madehen in den hohen Gedanken der Fortpflanzung zu reden und danach zu 
handeln. Eine solche Auffassung laBt sich dem Auffassungskreis und Pflichtenkreis des 
weiblichen Kindes und des jungen Madchens viel besser anpassen und damit sein un
geteiltes Interesse erregen, ohne es auf unerwunsehte Gedankengange kommen zu lassen. 

Die sexuelle Hygiene, mit deren Richtlinien wir das in Entwicklung begriffene Madchen 
vertraut machen wollen, wird zu einer Teilerscheinung einer klugen Sexualpolitik. Sie 
muB sich der Schaden, die unserem Kulturleben anhaften, bewuBt bleiben und von vorn
herein Gegengewichte zu schaffen suchen. Alle Krafte und Mogliehkeiten sind zu ersehlieBen, 
welche die Entwieklung und Erhaltung der sexuellen Vollfunktion im Interesse der sieh 
zur Paarung Anschiekenden und erst reeht im Interesse der daraus entspringenden Ge
neration gewahrleisten. 

Ieh folge bei meinen Ausfiihrungen zunachst den vorziigliehen Darstellungen 
F. Bettmanns 2. 

Das Leben erfordert eine Ziigelung und eine Regelung der Sexualbeziehungen. Der 
reife Mensch ist aber dazu nur befahigt, wenn er mit einem Fond von Kenntnissen in dies en 

1 Timerding, H. F., Sexualethik und Sexualreform. Handwiirterbuch der Sexualwissenschaften 
von Max Marcuse. 2. Aufl. S. 710. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 

2 Bettmann, Geschlechtsleben und Hygiene, im Handbuch der Hygiene von Ru bner, v. Gruber 
und Ficker. 3. Abt. Bd. 3. Leipzig, Hirzel, 1923. 
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Verantwortungskreis hineingewachsen ist. Er muB eine diese wichtige Seite des prak
tischen Lebens hinlanglich beriicksichtigf;lnde, vollwertige Erziehung genossen haben. 

B~i dem Kinde macht sich schon friihzeitig der Wunsch nach einer gewissen sach
lichen Erklarung aller Dinge, so auch der sexuellen, die urn es vorgehen, geltend, z. B. 
fragt es, woher die N eugeborenen kommen. 

Das Kind gibt sich mit einer ablehnenden oder abschweifenden Antwort nicht 
zufrieden. Es wird miBtrauisch und dazu gedrangt, Geheimnisse zu ahnen, die mit irgend 
etwas Schmutzigem verkniipft sein miiBten, an dem gerade die Eltem beteiligt seien. 

Die Hauptsache ist, dem Kinde einen gesunden Sinn im allgemeinen anzuerziehen. 
Auf dieser Grundlage gedeiht dann auch ganz von selbst eine richtige Sexualerziehung, 
ohne daB diese wahrend der weiteren Entwicklung besonders betont zuwerden brauchte. 
Schulung des Willens, Ziigelung der Phantasie, Selbstbeherrschung und Festigung des 
Charakters sollen gesichert werden. PflichtbewuBtsein und Widerwillen gegen das HaBliche 
miissen groBgezogen, wiirdige Vorbilder vor Augen gestellt, Verweichlichung und Schlaffheit 
vermieden werden. 

Von solcher Erziehung, anfangend schon in den £riihesten Jugendjahren, darf er
wartet werden, daB sie gewissermaBen automatisch vorzeitiger Erregung sexueller Neugier 
und Triebhaftigkeit entgegenwirkt. 

1m AnschluB daran ergibt sich im schulpflichtigen Alter die Forderung einer all
gemeinen, korperlichen sowie seelischen Diatetik, die ohne besondere Hervorhebung auch 
die Grundlagen jeder vemiinftigen Sexualerziehung einschlieBt. Einfachheit der ganzen 
Lebenshaltung, Hygiene der Wohnung, Kleidung, Emahrung, richtiger Ausgleich zwischen 
Ruhe, korperlicher Betatigung und geistiger Inanspruchnahme, Femhaltung von Kaffee, 
Alkohol und anderen Reizmitteln, Bekampfung der Verzartelung, Abhartung und Stra££ung 
des Leibes, Tumen und Sport, Erweckung und Forderung wichtiger Interessen und Bescha£
tigungen, Harmonie der korperlichen und geistigen Entwicklung niitzen der korperlichen 
Ausbildung und halten zugleich auch die ganze seelische Atmosphare rein. 

Fiir die Stadtkinder ist es wichtig, sie in Wald und Flur hinauszufiihren und sie zur 
naturwissenschaftlichen Beobachtung anzuleiten. Es ist das etwas, dessen die Land
kinder ohne weiteres teilhaftig werden; gibt es doch dort die besten Anhaltspunkte, die 
Fortsetzung des Lebens von einer Generation auf die andere als etwas ganz Natiirliches 
zu explizieren, namlich am Pflanzen- und Tierleben. Die Koedukation dagegen bringt 
auch in dieser Richtung wohl mehr N achteil als Vorteil. 

Soweit eine indirekte, d. h. an gelegentliche, von selbst eingetretene oder absichtlich 
herbeigefiihrte Erlebnisse ankniipfende Sexualpadagogik ausreicht, sollte man auf eine 
besondere Beeinflussung der heranwachsenden Kinder verzichten. Man nimmt so der 
ganzen Einfiihrung etwas Gezwungenes. 

Da aber diese indirekte Sexualpadagogik auf den Zufall und die Gelegenheit ange
wiesen ist, laBt es sich nicht umgehen, wenn man aIle Kinder erfassen will, auch eine 
direkte Sexualpadagogik vorzubereiten und in Anwendung zu· bringen, d. h. das Sexuelle 
III bestimmten Formen und Erorterungen in den Horizont des Kindes bewuBt hinein-

1 Timerding, H. F., Sexualpadagogik. Handworterbuch der Sexualwissenschaft von Max 
Mareuse. 2. Auf I. S. 272. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 
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zuziehen und damit den Zweck der Aufklarung zu erreichen 1. Dabei konnen gewisse Ereig
nisse, wie Vermehrung von Haustieren, aber auch imFamilienleben selbst, z. B. die Geburt 
eines Geschwisterchens, nicht nur die Gelegenheit, sondern auch die direkteNotwendigkeit 
zur Aussprache bilden. DaB solche beim Auftreten der Menstruation, bzw. vor dem Auf:' 
treten der erst en Regel, stattzufinden hat, ist selbstverstandlich und von uns auch an 
anderer Stelle erwahnt. 

Die Aufgabe, jedesmal zur rechten Zeit das rechte Wort zu finden, ist sehr schwer. 
Man braucht die Gelegenheit zur Aussprache nicht ohne weiteres zu suchen, aber man 
sollte sie noch weniger verlegen umgehen. Man stelle sich nach dem Rate Bettmanns 
auf den Standpunkt, das Sexuelle nicht wegzuleugnen, sondern als selbstverstandlich 
vorauszusetzen. Ich stimme auch mit den von Iwan Bloch 1 vertretenen Ansichten 
uber sexuelle Erziehung uberein. Von Tieren, Pflanzen, Steinen erhalt der junge Mensch 
heutzutage genaueste Kenntnis, aber man verweigert ihm bisher noch das Recht auf das 
Verstandnis des eigenen Korpers, auf die Kenntnis seiner lebenswichtigen Funktionen. 
Ich habe andernorts eindringlich auf die Notwendigkeit der Einfuhrung der Menschheit 
in die Frauenkunde 2 hingewiesen. Es kann nach I wan Bloch auch gar kein Zweifel 
daruber bestehen, daB der moderne Mensch, sei er nun Mann oder Frau, der sich so sehr 
als soziales Wesen fuhlen solI, ein hOheres, naturliches Recht auf dieses Wissen von sich 
selbst hat. 

Die richtige sexuelle Erziehung bildet die Grundlage flir die Veredelung und Sa
nierung des gesamten Geschlechtslebens. Nur das Wissen und der Wille konnen hier Heil 
bringen. Die sexuelle Paclagogik gliedert sich demnach in zwei Teile: die geschlechtliche 
Aufklarung und die Erziehung des Willens. 

Die Notwendigkeit der geschlechtlichen Aufklarung wird jetzt von allen einsichtigen 
Sexualhygienikern und Padagogen anerkannt. Eine Meinungsverschiedenheit besteht nur 
uber das Wann und das Wie. Hier gilt das Wort von Oker Blom, das Bloch als Motto 
seinen AusfUhrungen vorausgestellt hat: "Besser ein Jahr zu frlih als eine Stunde zu spat." 1 

In GroBstadten mit all ihren ScheuBlichkeiten auf sexuellem Gebiete konnen die Kinder 
gar nicht fruh genug aufgeklart werden. 

Es ist fUr einen so erfahrenen Sexologen wie Bloch keine Frage, daB schon das reifere 
Schulkind, etwa vom 10. Jahre ab, ohne Befiirchtung nachteiliger Folgen von Eltern und 
Erziehern uber geschlechtliche Dinge aufgeklart werden muB, um Gefahren zu entgehen. 
Es soUte diese Unterweisung ganz allgemein als eine naturgeschichtliche Erkenntnis vot
getragen werden. Nur ein Blick in die Wahrheit ermoglicht eine wirklich ernste und natur
liche Auffassung der geschlechtlichen Verhaltnisse. Erst diese erzeugt das BewuBtsein 
der Verantwortlichkeit, das nicht frliher zu wecken ist. Man kann sehr wohl, ohne den 
Unterschied zwischen Mensch und Tier zu verwischen, die erste Aufklarung etwa vom 
10. Jahre an im AnschluB an die im naturwissenschaftlichen Unterricht mitgeteilten Tat
sachen uber Fortpflanzung von Tieren und Pflanzen geben und dann ganz allmahlich bis 
zum 14. Jahre alle wichtigen Punkte des Menschlichen auf dies em Gebiete, einschlieBlich 
der Geschlechtskrankheiten, erortern. 

1 Iwan Bloch, Das Sexualleben unserer Zeit. 10. bis 12. Auf!. S. 705, Berlin, Louis Marcus, 1919. 
2 Hugo Sellheim, Geheimnis vom Ewig-Weiblichen. !. c. 2. Aun. Stuttgart, Enke, 1924. 

4* 



52 Sellheim: Hygiene und Diii.tetik der Frau. 

Es laBt sich zwar horen, daB Forster sich gegen die Ankniipfung der geschlechtlichen 
Aufklarung an die Fortpflanzungsvorgange von Pflanzen und Tieren ausspricht, "da 
dadurch der Mensch zu nahe mit dem vegetarischen und animalischen Leben zusammen
geriickt werde" und der heiligende Gedanke der Erhebung des Menschen iiber das Tierische 
zu kurz kame. Doch wiirde man sich gerade heute, wo der naturwissenschaftliche Unter
richt so weit gediehen ist, einer ganz vorziiglichen Handhabe, das Kind in den groBen 
Gedanken des Welt aIls einzufiihren, berauben. Der Mensch laBt sich, wenigstens fUr die 
Naturwissenschaft, und dazu gehOrt auch die Menschenkenntnis, nicht von der iibrigen 
Natur 10s16sen, doch soIl damit der Veredlung aller tierischen Triebe im Menschen keines
wegs ein n'eues Hindernis in den Weg gelegt werden. AIle Aufklarung niitzt aber nichts, 
wenn nicht eine Erziehung des Charakters und Willens mit ihr Hand in Hand geht. 

Der Lehrer der Naturgeschichte kann unendlich viel tun. 1m wesentlichen dad es 
sich fiir ihn nicht darum handeln, ausfiihrliche, sachliche Kenntnisse auf sexuellem Gebiete 
zu vermitteln, sondern er solI, urn mit Bettmann zu reden, eine niichterne und doch 
ehrfurchtsvolle Anschauung des Natiirlichen sichern, verstarken und damit im guten 
Sinne aufklarend wirken. Er kann hauptsachlich dazu beitragen, daB das heranwachsende 
Miidchen das BewuBtsein einer Verpflichtung zur moglichst schOnen und gesunden Ent
wicklung seiner leiblichen und seelischen Krafte gewinnt. Dazu braucht ihm gar nicht 
ins klare BewuBtsein zu kommen, daB das alles zum Besten der Fortpflanzung geschieht; 
wenn bloB ein GefUhl dafur aufsteigt, so geniigt das. Es bleibt also im groBen ganzen 
sexuelle Diatetik wichtiger als sexuelle Aufklarung 1. 

SchlieBlich noch eine triibe Seite der Entwicklungsjahre, die an dieser Stelle beriihrt 
werden muB. Die Onanie ist ein auch bei Madchen weitverbreitetes Laster. Die Haupt
veranlassung, das schlechte Beispiel, kann man nur unvoIlkommen zuriickdammen. Reize 
aller Art sind durch verniinftige Einrichtung der Lebensweise auszuschalten. Belehrung 
hilft oft. Ein MiBbrauch kann aber nur eingesehen werden, wenn ein richtiges Empfinden 
fiir den wahren Gebrauch im Aufkeimen begriffen ist. Das beliebte Abschrecken durch 
Ubertreibung der Folgen schadet oft mehr als es niitzt. 

Dringlicher noch als die Entwicklung einer guten Konstitution und eines guten 
Sexualcharakters ist die Vermeidung seiner Verderbnis durch geschlechtliche Erkrankungen, 
denen unter unseren heutigen, verrohten Zustanden auch das Kind oder das kaum der Kindheit 
entwachsene Madchen schon ausgesetzt ist. Es ist freilich eine heikle Sache zu entscheiden, 
wann dem heranwachsenden Madchen speziell ein Hinweis auf die Geschlechtskrankheiten 
und die Warnung vor der Ansteckung nahegelegt werden solI. Wie bedauerliche Tatsachen 
zeigen, kann leider ein Abwarten bis zur Schulentlassung den richtigen Zeitpunkt bereits 
verpaBt haben. Jedenfalls ist es wiinschenswert, daB die Schule in nachdriicklichster, 
selbst feierlichster Betonung auf die jungen Menschen einzuwirken versucht, ehe sie ins 
Leben entlassen werden. Der Arzt muB den beteiligten Instanzen Berater sein. In den 
Familien hat er Interesse und Verstandnis der Eltern fUr ihre Aufgaben zu erwecken; 
er muB aber auch die Belehrung Heranwachsender selbst iibernehmen, sei es in vertraulicher 
Aussprache, sei es in offentlichen Vortragen. 

1 Fiirbringer, P., Sexualhygiene. Handworterbueh der Sexualwissensehaft von Max Mareuse. 
2. Auf!. S. 718. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 
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Die Ausgabe von Lehrbiichern der Sexuallehre ist von diesem Gesichtspunkte aus 
zu begriiLlen 1. 

Uber das Programm solcher Unterweisungen horen wir noch gern J essner, den 
Dozenten fiir Sexuallehre an der Universitat Konigsberg. Man kann nach ihm die Grund
ziige des padagogischen Handelns unter zwei Stichworte zusammenfassen: Belehrung 
und Sublimierung. Belehrung zunachst durch Erorterung der Fortpflanzungsbiologie, 
speziell der Naturvorgange beim Saugetier, mit allmahlichem Ubergang auf die Vermehrung 
des Menschen. tiber die Begattungsvorgange und ihre Methodik huscht man hinweg, 
urn desto eingehender die Entwicklungsgeschichte des Embryo bis zur Lebensreife zu 
illustrieren. Das alles interessiert das jugendliche Lebensalter ungeheuer. 

Dann die Geburt! Kurz, aber nicht zu priide, mit klarem Hinweis auf das opfer
reiche Leiden und opferwillige Dulden der Mutter als Gebarerin, als Nahrerin, als Pflegerin 
und Beschiitzerin des in den erst en zwei Jahren ganz oder groLltenteils hilflosen, kleinen 
Menschenwesens. Das alles weckt Gefiihle, innige, weiche Gefiihle der Liebe und Dank
barkeit gegen die Mutter. Es ruft herzliches, warmes Interesse fiir den Saugling hervor, 
erschlieLlt Quellen der Liebe aller Art, die sich spater iiber aIle Lebensgebiete ergieLlen. 
Man nimmt durch solch wissenschaftliche Behandlung dem Stoff seinen erotischen Cha
rakter, lenkt die erotische Erregung, die wachwerdende erotische Energie in ein abkiihlendes, 
wissenschaftliches Fahrwasser, spannt das ernste Forscherinteresse an und bringt das 
Liebesinteresse so zum Abklingen. Gefiihle werden den jugendlichen Forschergeist binden 
und seinen Forschereifer leicht neutralisieren. Durch Schweigen, durch geheimnisvolles 
Ignorieren hingegen werden die phantastischen Gedanken angefacht und auf einen unheilvoll 
hohen Grad gebracht. Also der Biologie kommt in dieser Zeit eine bedeutungsvolle Rolle zu. 

Eigentlich bildet diese wissenschaftliche Belehrung schon einen Teil der in dem 
zweiten oben genannten Stichwort der Sublimierung gekennzeichneten Bestrebungen. 
Ihre besondere Aufgabe ist es, die Energien des Geschlechtstriebes in solche, die anderen 
Zwecken dienen, umzuwechseln, eine Umschaltung in andere Interessenspharen zu voll
ziehen, die Weichen umzustellen und den Trieb auf ein anderes Gleis zu bringen; auf ein 
Gleis, das hinfiihrt zur physischen und psychischen Forderung mannigfacher Art, Sport, 
Kunst usw. 

In den weiblichen Schulen liegt die Losung der in Rede stehenden Fragen der Auf
kHirung iiber die Gefahren des Sexuallebens noch ganz im argen. Da geschieht wohl kaum 
etwas; deshalb dad die Schule die Schiilerinnen nicht entlassen, ohne ihnen die Augen 
iiber so manche Gefahren zu ofinen. Ein Arzt oder eine .Arztin, die sich dieser Pflicht 
gewachsen zeigt, sollte sich leicht finden; vielleicht kommt auch einmal die Zeit, in der 
die Lehrer bzw. Lehrerinnen die .Arzte ersetzen konnen. Die Neutralitat des Arztes muLl 
sein kostbarster ethischer Besitz sein und iiber aIle Schwierigkeiten der hier zu behandelnden 
Fragen als selbstverstandlich hinweghelfen. 

Wenn man sich bei der Aufklarung der Tochter auf die Miitter verlaLlt, so tut man 
selten gut. Versagen doch diese schon oft bei der Belehrung iiber physiologische Vorgange. 
Sie fiittern selbst die reifen Kinder noch mit Marchen. Bei der Verhiitung von krankheit
bringenden Gefahren ist meist schon gar nicht mehr mit ihnen zu rechnen. 

1 S. J essner, Korperliche und seelische Liebe. Leipzig, Curt Kabitzsch, 1924. 
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Eine Hauptaufgabe £allt den Hochschulen zu. An diese hOchste· Bildungsinstanz 
muB man appellieren, wenn man die Schrecken des Sexuallebens beseitigen will. Die 
Sache steht doch so: Man ist einig dariiber, daB die richtige Sexualpadagogik schon in der 
Kindheit einsetzen muB; dabei liegt die padagogische Aufgabe in erster Linie den Eltern ob; 
sie versagten bisher ganz. Man muB erst den entsprechenden Elternstamm herangebildet 
haben, urn in dem Elternhaus den Ausgangspunkt der Sexualpadagogik erwarten und finden 
zu konnen. 

In der zweiten Instanz, der Schule, ging es bislang nicht vie 1 besser. An der Mog
lichkeit der Unterweisung und ihrer Notwendi~keit zweifelt niemand, doch ist seither ihre 
Ausfiihrung an dem Mangel sachgemaB gebildeter Lehrer gescheitert. Es muB also auch 
in diesem Punkte die dritte und hOchste Instanz angerufen werden, daB sie die Lehrer 
ausbilde und ausriiste mit dem vielgestaltigen Wissen, das den Komplex der Sexuallehre 
ausmacht. Nur wer ganz unterrichtet ist, kann im Sexuallehrfach seinen Zweck voll er
fiillen. Eine 80lche Lehrmaglichkeit zu schaffen und maglichst ebenbiirtig den anderen 
anzureihen, ist eine hohe, edle Aufgabe aller Hochschulen. Sind sie doch berufen, alle 
geistigen Gaben auszubilden, aber auch alle karperlichen Triebe des Menschen zu ver
geistigen, zu beseelen, zu versittlichen. Diese Hochschulbestrebungen miissen und werden 
erst die volle Anzahl Padagogen schaffen, die dann auch mit den in gleicher Richtung 
tatigen Eltern Hand in Hand arbeiten kannen. 

Noch manch andere Hoffnung muB und kann man an den Hochschulunterricht 
der gesamten Sexuallehre kniipfen. Er wird nicht nur Sexualpadagogen schaffen, er wird 
auch einen Stamm von akademisch gebildeten Menschen groBziehen, der in dem nicht 
hoch genug in seiner Auswirkung einzuschatzenden Sexualleben beispielgebend wirken 
kann. Es ist eine Ehrenpflicht fiir den civis academicus jeder Fakultat, der aus dem tiefsten 
und reinsten Wissensborn zu schOpfen das Gliick hatte, den Dank dafiir der Menschen
gemeinschaft abzutragen dadurch, daB er durch sein Tun und sein Verhalten auf allen 
Lebenswegen ein gutes, nachahmenswertes Beispiel gibt, vor allem auch sein Liebesleben 
zu einem reinen, idealisierten ausgestaltet. Das vermagen die Hochschulen nur dadurch 
zu erzielen, daB sie allen ihren Harern und Horerinnen das Lehrgebiet der Sexualwissenschaft 
erschlieBen, nicht nur als Antrieb zum Forschen, sondern auch als Anregung zu bewuBtem 
normalhygienischem Leben. 

Fiir die Absicht, das zur Jungfrau erbliihte Madchen in den hohen Gedanken der 
Fortpflanzung einzufiihren, finden wir auch bei einem der besten Kenner des Geschlechts
lebens unserer Zeit, I wan Bloch 1, brauchbare Gedankengange. 

Das Zentralproblem der Fortpflanzungshygiene ist dasjenige der Liebeswahl, der 
sexuellen Auslese. Nach Bloch sind, trotz vieler dahingehender Untersuchungen, die 
Gesetze einer verfeinerten, differenzierten Gattenwahl noch nicht gefunden. Zunachst 
geht alles auf Gesundheit. Leider pflegt die Rassenbiologie, was ihr u. a. Max Gruber2 
zum Vorwurf gemacht hat, die Begriffe der "Degeneration" und "erblichen Belastung" 
iiber Gebiihr in den Vordergrund zu stellen, wahrend sie die mehr erhebenden Momente, 
die "Regeneration" und "EntIa stung auf dem Wege der Vererbung" allzusehr vernach-

1 Iwan Bloch, 1. c. S. 733. 
2 Max Gruber, Fiihrt die Hygiene zurEntartung derRasse? MUnch. med. Wochenschr. yom 6. u. 

13. Okt. 1903. 
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lassigt hat. Auf ahnlichem Standpunkt steht Kruse 1. Es ist doch sicher, daB die Ein
fuhrung neuen, gesunden Blutes auch in entarteten Familien eine Auffrischung herbei
zufUhren vermag. Das ist der Punkt, an den die freudigen Hoffnungen des in die Ehe 
iretenden jungen Menschen anknupfen muBten. Der Blick sollte nicht nur fUr die ver
meidbaren Krankheiten, sondern vor allen Dingen fUr die zu erstrebenden guten Qualitaten 
gescharft werden. Solch ein Hinweis auf die Tatsachen der Vererbung darf nicht versaumt 
werden .. Das Madchen, das einem jungen Manne die Hand reicht, muB wissen, daB nur 
durch die Wahl eines durch und durch gesunden Partners gesunden Kindern das Leben 
gegeben werden kann, und auch die groBte Liebe uber diese unerbittliche Vorbedingung 
nicht hinweghelfen kann. In diesem Punkte ist vor allen Dingen W. Schall mayer 2 zu 
loben, der die groBe Bedeutung der Nachkommenschaft der Begabten fUr die Verbesserung 
der Rasse erortert hat. Durch derartige, nutzliche Gedankengange ist vielleicht doch 
die Gattenwahl in gunstiger Richtung zu beeinflussen. 

Wenn auch in dem Pubertatsalter eine Art automatischer geschlechtlicher Auf
klarung erfolgt, so ware es im Sinne unserer AusfUhrungen doch falsch, das heranwachsende 
Madchen den spontanen Richtungen, die ihre Gedanken uber die Fortpflanzung einschlagen, 
'ZU uberlassen. Die Beeinflussung kann, wie wir gesehen haben, ganz unmerklich vor sich 
gehen und doch nachhaltig wirken. Von der Tatsache als solcher ist auszugehen und dem 
Madchen das GefUhl der Hochachtung vor der Rolle, die es dereinst selbst dabei spielen 
.goll, zu erwecken. Sie muB, ebenso wie der Knabe, zu einem stolzen GefUhle dafUr erzogen 
werden, daB jeder Mensch verpflichtet ist, in Sachen der Fortpflanzung sein Ehrenschild 
in sexueller Beziehung rein zu erhalten. Ebenso wie das Ehrgefuhl wachgerufen werden 
kann, auf Stand, Ehre und gut en Namen der Familie etwas zu halten, die das Kind in 
diesem unverdorbenen Zustand vonseinen Vorfahren ubernommen hat, so solI das Pflicht
bewuBtsein auftauchen, das, was man als Grundlage der Fortpflanzung in Form des Keim
plasmas von seinen Vorfahren rein uberkommen hat, auch rein zu bewahren und nur mit 
reinen Linien gepaart fortzusetzen. 

So gut es der Religion gelingt, den Glauben ans ewige Leben zu erwecken, so muB 
€S die elterliche und schulmaBige Erzie~ung fertigbringen, als hOchstes menschliches 
Streben ein FortIeben nach dem Tode in Form seiner Nachkommen als eine greifbare Art 
der Verewigung einzufUhren. Wo das Verstandnis des Geschlechtslebens einen derartig 
ilittlich hohen Schwung nimmt, flieht von selbst alles Gemeine und wird der reine Mensch 
:auch gegen sittliche und korperliche Gefahren gesichert. Solche Gesinnung wirkt mehr 
als eine in aIle Einzelheiten eintretende Aufklarung. Nur auf den Geist, in welchem sich 
der Gedankengang bewegt, kommt es. an, wenn man eine reine und hehre Empfindung 
gegenuber dem Problem bei den zukunftigen verantwortlichen Tragern und Tragerinnen 
der Fortpflanzung erzielen will. 

Soweit unsere Wunsche und Bestrebungen. In der Wirklichkeit mussen wir uns oft 
genug mit viel weniger zufrieden geben. 

Die jungen"Madchen sind im allgemeinenweniger in der Lage, sich eine gewisse ge-. 
schlechtliche Aufklarung zu verschaffen alsdie jungen Manner. IhreEr,ziehung arbeitet dem 

1 Kruse, Deutsche Rassenhygiene und Volkshygiene. Verhandl. d. deutsch. !les. f. Offentliche 
Ge~undheitspflege~ Bonn 1925. Deutsche Zeitschrift fiir offentliche Gesundheitspflege 1925/26. Heft 3/8. 

2 W. Schallmayer, Archlv fiir, R~ss~n. und Gesellschaftsbiologie. Bd. 2. S. 36-71. 1905. 
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sogar direkt entgegen; sie miissen jede Gelegenheit hierzu grundsatzlich vermeiden, ja 
es wird ihnen die Vorstellung direkt oder indirekt beigebracht, das Geschlechtliche sei 
etwas Niedriges, Gemeil).es; es sei fiir ein junges Madchen unpassend, sich mit dieser Materie 
irgendwie zu befassen. So kommt es, daB sie mitunter mit fast vollstandiger Unkenntnis 
iiber alles, was dem sexuellen Gebiet angehOrt, in die Ehe treten. Sie haben ebensowenig 
eine Vorstellung von der Beschaffenheit, der Lage und den Verrichtungen ihrer Unterleibs
organe, wie von den die Fortpflanzung bedingenden Vorgangen. Diese Unwissenheit 
erhalt sich zum Teil auch noch in der Ehe. Die Mutter mag sich auf den Standpunkt stellen: 
Wozu die sexuelle Aufklarung? Wir sind ohne solche in die Ehe getreten, und es hat uns 
nichts geschadet. Der Fall, daB so etwas das eine oder andere Mal gut abgeht, beweist 
noch keineswegs die Entbehrlichkeit gewisser Kenntnisse sexueller Dinge fiir die in die 
Ehe eintretenden Frauen. Die arztliche Erfahrung zeigt, daB ganzliche Unwissenheit 
auf sexuellem Gebiete, namentlich in der erst en Zeit der Ehe, zu recht unliebsamen Folgen 
fiihren kann. 

Dazu kommt noch, daB bei einem ausgewachsenen Menschen, der doch sonst fiir 
voll genommen werden will, eine solche Unkenntnis der natiirlichen Vorgange geradezu 
als allgemeiner Bildungsdefekt angesehen werden muB. Das Madchen, das sich verheiratet, 
iibernimmt mit diesem Schritt eine Reihe von Pflichten schwerwiegender Natur; dariiber 
diirfte sie doch verniinftiger- und billigerweise nicht ganz im unklaren gelassen werden. 
Sie erwartet in der Ehe die Verpflichtung zur sexuellen Hingabe an den Mann mit ihren 
natiirlichen Folgen, Schwangerschaft, Geburt, Ernahrung, Pflege des Kindes usw.; es 
wird ihr also nichts weniger als die Verantwortung fUr einen neuen Menschen aufgebiirdet. 

4. Entwicklung und Pflege der weiblichen Reize. 
Die Pflege der Reize der Frau wird oft als etwas Uberfliissiges, ja eines ernsten 

Menschen Unwiirdiges angesehen. Diese Meinung ist berechtigt, so fern sie sich aus der 
Putzsucht und Eitelkeit der Frauen und dem Behangen mit Tand, sowie einem unberech
tigten Glanzenwollen herleitet. 1m Grunde genommen hat die Pflege der Reize der Frau 
aber nicht nur ihre Berechtigung, sie wird sogar zur hOchsten Pflicht. Nur muB klar heraus
gesetzt werden, was man unter den weiblichen Reizen zu verstehen hat. In diesem Punkte 
haben leider sehr viele Frauen sich noch nicht selbst verstanden. Ich habe mir Miihe ge
geben, die Reize der Frau und ihre Bedeutung fiir den Kulturfortschritt in besonderer 
Arbeit ausfiihrlich zu behandeln 1. In einer Hygiene und Diatetik der Frau kann nur eine 
Andeutung dieses an sich so wichtigen Kapitels Platz finden. 

Der Naturforscher betrachtet die Reize der Frau vom Standpunkte der Zweck
maBigkeit. Das erste, objektive Moment in der Wirkung der weiblichen Reize 
auf den Mann ist die architektonische weibliche SchOnheit als die Verbindung von G e
sundheit und weiblichen Merkmalen zur funktionellen Eignung der Frau fiir ihren 
natiirlichen Beru£. 

SoIl eine schOne Frau wirklich schon sein, so muB sich eine schOne Seele durch die 
Anmut ausdriicken. Anmut ist der Beweis einer Erziehung fiir die Betatigung mit MaB 
und Ziel, vergesellschaftet mit echt weiblichem Empfinden, das Kriterium, daB in einem 
zweckmiWig organisierten Korper eine weibliche, schone Seele wohnt. Anmut wirkt auf 

1 Hugo Sellhei m, Geheimnis vom Ewig-Weiblichen, 1. c. S. 13. 
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den Mann anziehend, weil sie die beiden Grundelemente der Attraktion, die WIr schon 
bei der architektonischen SchOnheit erkannt hatten, Gesundheit und Weiblichkeit, ver
einigt. Sie wirkt auf den Mann fesselnd, weil sie im Gegensatz zur schOnen Naturgabe
ein bleibendes, personliches, der Steigerung fahiges Verdienst darstellt. Anmut ist ein 
Versprechen der Gluckseligkeit mit einem Garantieschein fur die Dauer. 

Der zweite objektive Gesichtspunkt in den Reizen der Frau ist also fur 
den Mann die Zutat des geistigen Lebens im Inneren, welches sich bis in die auBeren 
Formen fortpflanzt und eindringt: die weibliche Anmut. 

Beim Ubergang des Menschen yom Zustand der Unkultur zur Kultur bedurften 
die weiblichen Reize einer weiteren Zulage. Die Kultur des Geistes verviel£altigt die natur
liche Anmut und macht sie dauerhafter. Das Hauptmittel, die Anmut einer Personlichkeit 
kunstlich zu erhohen, ist die Erziehung. Bildung des Korpers und des Geistes gehen dabei 
Hand in Hand. 

Die Aneignung der Quintessenz bewahrter Kultur und Bildung ist das. 
dritte objektive Moment in der Wirkung der weiblichen Reize auf den Mann~ 
Wahrend architektonische weibliche SchOnheit und weibliche Anmut dem Manne die 
funktionelle Eignung der Frau fUr die Fortpflanzung versprechen, laBt die Beherrschung
von Bildung und Kultur sie als die geeignetste Erzieherin der Nachkommenschaft er
scheinen. 

Aus weiblicher SchOnheit und Anmut wird durch die Zutat der Kultur und Bildung
der Begriff der schOnen Weiblichkeit. 

Zur Vermehrung der Merkmale der SchOnheit und Weiblichkeit durch die geistige
Zutat kommt noch eine durch den Fortschritt in der Kultur gezeitigte Verfeinerung, eine· 
weitere Differenzierung der Geschlechtsunterschiede an Korper und Seele. Unterkultur
und Uberkultur machen beide Geschlechter einander ahnlich. Wo wahre Kultur herrscht, 
entfernen sich beide Geschlechter voneinander und treiben ihre Unterscheidungsmerkmale
auf die Spitze. Annaherung und haufige Begegnung stumpft die Wirkung der Reize abo 
Die Verhullung durch die Kleidung erhoht die Reize. Schon die Kleidung, die nicht lugt,. 
tragt mehr auf, als da ist. 1m Wesen einer mit Andeutungen versehenen Verhullung liegt 
die Spekulation auf die Phantasie des Beschauers; alles, was halb verhullt ist, erscheint 
groBer, begehrenswerter, reizender. Mit dem Reiz verbindet sich unwillkurlich eine uber-
triebene Vorstellung. Die Kleidung steigert also den Reiz, trotzdem sie den Blick des 
Mannes entfernt halt. 

Die Tatsachen, daB Annaherung den Reiz abzuschwachen und Entfernung den 
Reiz zu steigern vermogen, zeigen, daB beim Kulturmenschen die Wirkung der Weiblichkeit 
recht kompliziert geworden ist. Die Beeinflussung des Mannes nimmt ihren Ausgang von 
der Aufnahme elementarer Sinnesempfindungen und verliert sich nach oben in die reiche 
Tatigkeit der Psyche. 

Es ware aber ganz verkehrt und konnte nur einer hOchst oberflachlichen Betrachtung: 
entspringen anzunehmen, die Reize der Frau seien nur dazu da, den Mann einzufangen~ 
Es ware auch von der Frau viel zu gering gedacht, ihr eine sqlche Absicht unterschieben 
zu wollen. Sie hat den mehr oder weniger bewuBten Drang nach etwas Hoherem, wenn. 
sie dabei die Zwischenstation des Mannes auch nicht entbehren kann und auch gewiB. 
nicht entbehren will. 
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Warum hat sich der Anziehungsmechanismus der Geschlechter so verfanglich und 
dauerhaft gestaltet? Weil der Ubergang vom Tier zum Menschen und vom Wilden zum 
Kulturmenschen die Steigerung der Anforderungen an die Brutpflege mit sich gebracht 
hat. Kein anderes, neugeborenes GeschOpf ist so hilflos und bedarf solange des Beistandes 
seiner beiden Eltern als der Mensch. Je hOher die Kultur, um so mehr ist bei der Erziehung 
zu iibertragen, um der zukiinftigen Generation fUr die Fortsetzung der Kultur die Basis 
zu geben. Beim Tier verla.Bt der Vater meist unmittelbar nach der Erzeugung, die Mutter 
bald nach der Geburt das Junge. Beim Menschen teilen sich die Eltern noch Jahre und 
Jahrzehnte lang in die Pflege, Ernahrung und Erziehung des Kindes, so£ern sie es mit 
ihrer P£licht, ein brauchbares und niitzliches Mitglied der Gesellscha£t in die Welt zu setzen, 
ernst nehmen und die auf tierischer Grundlage angefangene Arbeit menschenwurdig zu 
Ende fUhren wollen. 

Da der Mann nach der von der Natur vorgenommenen Arbeitsteilung eher davon
gehen kann als die Frau, so muBten im wesentlichen die Reize der Frau erh6ht und be
standiger gemacht werden. 

Entsprechend der Verlangerung und Erschwerung der Brutpflege bei dem Sprung 
vom Tier auf den Menschen wurden die Reize der Frau vermehrt durch die Benutzung 
des Punktes, in welchem sich Mensch und Tier unterscheiden, also durch die Entwicklung 
der Seele. Die weitere Zulage an Erziehungsarbeit, welche die Kultur den Eltern aufladt, 
wird w€sentlich durch die Ausgestaltung der seelischen Reize der Frau wettgemacht. 
Aus der Entwicklung der Reize der Frau beim Ubergang vom Tier zum Menschen und beim 
Ubergang vom Urzustand zum Kulturmenschen, immer durch Zutaten, welche die funktio
nelle Eignung der Frau an die veranderten Fortpflanzungsbedingungen anpaBten, ergibt 
sich fUr jeden, der an ZweckmaBigkeit in den Gesetzen der Natur glaubt, ohne weiteres 
der SchluB auf den naturlichen Beruf der Frau. 

Damit ist in einen vernunftigen Zusammenhang gebracht, was instinktiv jeder 
Mensch empfindet, oder wonach wenigstens gehandelt wird. Die Frau tragt die Reize 
zur Schau, der Mann genieBt sie und dem Kinde kommen sie zugute. Wenn eine Frau 
von diesem Gesichtspunkte aus ihre Reize weitsichtig entwickelt, sorgsam p£legt und 
richtig anzuwenden sucht, so folgt sie dabei ihrem feinen, biologischen Gewissen. 

5. Brautstand. 
Der Brautstand bietet eine der wichtigsten Gelegenheiten, Leiden und Unstimmig. 

keiten in der Ehe vorzubeugen. Daher gehOrt schon von dies em Gesichtspunkte aus 
seine Besprechung in den Rahmen der Diatetik und Hygiene der Frau 1. 

Das Verlobtsein, praktischer noch die Zeit vor dem Sichverloben, sollte eine Ge
legenheit der Prufung fUr das Gegenseitigzueinanderpassen sein. Zur AusfUhrung dieses 
Programmes gehOrt naturlich eine Kenntnis von dem, worau£ es ankommt. 

Sehr gute Ratschlage darin gibt L. Lowenfeld in seinem famosen Buche uber das 
eheliche Gluck 2. Nach ihm stellt eine Gattenwahl, welche auf Grund eingehender beider
seitiger Kenntnis der Personlichkeit des Partners erfolgt, eine dauernde gunstige 

1 Traumann, F. E., Verlobnis. Handworterbuch der Sexualwissenschaft von Max Marcuse. 
2. Auf I. S. 792. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 

~ 3. Auf I. S. 333. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1912. 
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Gestaltung des ehelichen Lebens in Aussicht, was nicht ausschlieBt, daB jemand auch 
einmal bei kurzer Bekanntschaft einen Zufallstreffer machen kann. 

Der in den armlichsten Verhaltnissen lebende Arbeiter befindet sich in dieser Be
ziehung in weit giinstigerer Lage als die AngehOrigen der oberen Zehntausend. Er kann 
mit einer Arbeiterin oder einem Dienstmadchen jahrelang ein Verhaltnis unterhalten, 
ohne daB ihm von irgendeiner Seite Schwierigkeiten in den Weg gelegt werden, oder daB 
er in irgendeiner Weise gedrangt wird. Er kann sich so in jeder Richtung vergewissern, 
ob die von ihm Ausersehene seinen Wiinschen und Erwartungen entspricht. Auch das 
Umgekehrte ist der Fall; das Madchen bleibt alleiniger Herr seiner EntschlieBungen. 

Ganz anders in den sogenannten besseren Kreisen. Der geseIlschaftliche Verkehr 
wahrend des Brautstandes hat dabei, wie Lawenfeld ganz richtig bemerkt, zumeist nur 
den Charakter eines Liebesturniers, in welchem beide Teile sich von der vorteilhaftesten 
Seite zu prasentieren suchen, der wahre Gehalt des Menschen jedoch nicht zum Vorschein 
zu kommen braucht. Erst in der Ehe erfahren dann beide Teile, wes Geistes Kind ihr 
Partner ist, und die Entdeckung ist dann nicht immer erfreulich. 

Hier kann nur der Hinweis daraui he1£en, daB das Eingehen einer Ehe eine Angelegen
heit ist, die ernsteste Erwagung erheischt und nur auf Grund langerer persanlicher Be
kanntschaft erfolgen soHte. Vor allen Dingen ware es Pflicht des Staates, im Interesse 
seiner zukiinftigen Biirger sich angelegen sein zu lassen, daB nur gesunde Ehen zustande
kommen. 

Der Brautstand solI auBer der Aufklarungszeit, in der sich das junge Madchen mit 
dem, was es im Gegensatz zu seiner seitherigen Erziehung erwartet, abfinden muB, auch 
eine Zeit der Vorbereitung in mancherlei anderer Richtung sein. Die Jungfrau hatte sich 
in die allerbeste Form und in den allerbesten Gesundheits- und Kriiftezustand zu bringen 
fiir aIles das, was ihr in der zu beginnenden Ehe bliiM. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Ehegatten sind unzulanglich; 
es ist meist nur von der Anfechtbarkeit der Ehe die Rede. Einer Frau ist durch die Lasung 
der Ehe wenig gedient, wenn sie durch Syphilis bereits angesteckt, oder wenn sie infolge 
von Epilepsie oder Trunksucht ihres Gatten kranke Kinder tragt oder zur Welt gebracht 
hat. Derartige traurige Vorkommnisse konnten durch gesetzliche MaBnahmen, Zl1 denen 
der Staat sich aufzuraffen ja den gut en Willen zeigt, wenn auch nicht absolut verhindert, 
so doch bedeutend eingeschrankt werden, wie in dem Abschn. III "Die Ehe usw." des 
weiteren ausgefiihrt ist. Die VorsichtsmaBregel kommt immer wieder auf den Austausch 
von Gesundheitszeugnissen hinaus; nur soUte das nicht vor der Heirat, sondern vor der 
Verlobung geschehen. Doch hat zweifellos Havelock Ellis! recht, wenn er meint, das, 
was uns am meisten nottut, ware nicht ein neuer Gesetzesparagraph, sondern die Bil
dung des Gefiihles individueIler Verantwortlichkeit der Gesellschaft gegeniiber. 

Es ist ebenso falsch, die Brautzeit als die einfache Fortsetzung des Jungfrauenlebens, 
wie als den Beginn des Ehelebens zu betrachten. Das erstere ist eine nicht seltene Auf
fassung mehr als naiver Eltern; das letztere mehr oder weniger eine Errungenschaft der 
Neuzeit, die von den an keine Norm sich mehr gebunden fiihlenden jungen Mannern aus
geht. Die Brautzeit ist eine Ubergangszeit mit einem ganz eigenartigen Geprage und mit 

1 Havelock Ellis, Geschlecht und Gesellschaft, Grundziige der Soziologie des Geschlechtslebens. 
Dmtsch von Hans Kmella. 1. Teil. Wiirzburg, Curt Kabitzsch, 1910. 
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ihren besonderen gesundheitlichen Gefahren, so daB sie auch aus diesem Grunde emer 
besonderen Besprechung im Rahmen der Hygienie und Diatetik der Frau bedarf. 

Wenn die Aufklarung iiber das Wesen der Ehe noch nicht erfolgt ist, so wird es die 
hochste Zeit, damit anzufangen. Es ist Pflicht der Eltern, die Tochter auf das vorzu
bereiten, was sie in der Ehe erwartet, soweit sie sich davon aus dem sich in der Offentlichkeit 
abspielenden Stiick des Ehelebens der eigenen Eltern noch keinen Begriff hat machen 
konnen. In welchen Gefiihlskonflikt miiBte das Madchen geraten, wenn ohne aIle Vorbe
reitung das, was ihm in seiner seitherigen Erziehung als unaussprechlich galt, iiber das 
es geflissentlich in Unkenntnis erhalten wurde, ja was von der Religion als Siinde des 
Fleisches gebrandmarkt wurde, auf einmal iiber Nacht fUr es eheliche, heilige Pflicht 
werden solI. Den Eltern falIt es freilich oft schwer, die rechten Worte zu finden, weil sie 
sich erst in dies em Augenblick der ganzen, nicht ungefahrlichen Inkonsequenz unserer 
moralischen Erziehung bewuBt werden. Es ist aber immer noch besser, mehr oder 
~eniger deutlich dieses immerhin etwas blamable Eingestandnis zu machen, als es der 
Frau selbst zu iiberlassen, sich in diesen krassen Widerspriichen zurechtzufinden. Bei so 
mancher unvorbereitet ins Ehebett kommenden Frau ist ein das ganze Eheleben ver
giftender Riickstand geblieben, der durch eine einigermaBen verniinftige Vorbereitung 
von seiten der Eltern wohl hatte vermieden werden konnen. 

Zum Unterschied von der geschlechtlichen Aufklarung des Madchens, z. B. vor dem 
Eintritt der erst en Periode, kann man sich jetzt nicht mehr mit Andeutungen begniigen, 
sondern muB das Madchen den unausweichlichen Tatsachen ins Gesicht sehen lehren, 
wenn man mit dem Zwecke der Aufklarung nicht doch noch schlieBlichen Endes ein Fiasko 
erie ben will. Es ist fiir die junge Frau immerhin schwer genug, sich mit den sie erwartenden 
Tatsachen, die sie je nach der Behandlung von seiten des Mannes und ihrem V orleben 
mehr oder weniger brutal anmuten miissen, abzufinden. 

Da auBer der personlichen Vorbereitung auch eine sachliche Instandsetzung des 
Hausstandes der Braut obliegt, so pflegt die Brautzeit nicht selten statt zu einer Ausruh
zeit zu einer Zeit der Uberanstrengung zu werden, was tunlichst vermieden werden 
solIte. Sonst tritt die junge Frau nicht, wie es wiinschenswert ware, mit vollen Kraften, 
sondern miide und abgerackert in den neuen Pflichtenkreis ein. 

Wenn auch eine allzu innige Annaherung in der Brautzeit verpont ist, und das letzte, 
was die Frau zu verge ben hat, fUr die Hochzeitsnacht reserviert werden solI, so darf die 
Brautzeit doch eine Zeit der groBeren Annaherung sein. Die Braut muB sich der Grenzen 
ihrer Liebe und Zuneigung zum Brautigam bewuBt sein; Braut und Brautigam solI man 
gewiB Wohlgefallen aneinander finden lassen, aber jede Entheiligung der weiblichen Wiirde 
und Un schuld im Brautstande racht sich bitter. Entweder verliert der Brautigam schon 
vor der Ehe aIle Achtung vor dem Madchen, das sich die Antizipation von Eherechten 
gefallen laBt, oder er laBt sie das spater fiihlen. Wie kann er trauen, daB sie ihm die 
Treue in der Ehe halten werde, die sie ihm gegeniiber gewissermaBen schon vor der Ehe 
gebrochen hat? Denn es gibt ja auch eine Treue vor der Ehe! Auf diese Anschauung sind 
llnsere Gebrauche, wenigstens im allgemeinen, zugeschnitten. Daran andert auch nichts 
die Verrohung unserer Sitten. 

Wenn auch die Gebrauche, die sich hie und da im Volke finden, von dieser strengen 
Anschauung abweichen, so ist in jenen Kreisen ein Gegengewicht in der ehrenhaften 
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Auffassung gegeben, daB es niemand wagen kann, ein Madchen, das in andere Umstande 
geraten ist, sit zen zu lassen, sondern daB es dort geheiligte und im FaIle der Ubertretung 
von den Volksgenossen schwer gerachte Sitte ist, daB, wie der sexuelle Verkehr von 
selbst verlobt, die eintretende Schwangerschaft konsequenterweise verheiratet 1. Leider sind 
aber in dieser Richtung nicht allenthalben Garantien gegeben, und unsere Geschlechts
moral weicht nur aIlzuoft von dieser naturlichen Auffassung ab, daher ein Maulkorb
paragraph sehr wohl am Platze ist. 

Es ist kein Zweifel, daB auch noch so zuruckhaltende Liebesbezeugungen, wie Kussen 
und Umarmen, anfangen, durch Fernwirkung den Sexualapparat nach und nach in Gang 
zu set zen und durch Vermehrung des BIutzuflusses Steigerung der Absonderung und durch 
eine gewisse Weiterstellung auf das, was zu erwarten ist, mehr oder weniger gut praparieren. 
Die Festung wird unrnerklich fur den Sturm reif geschossen, ohne daB das den beiden 
Partnern irgendwie zum BewuBtsein zu kommen braucht. Dadurch wird in den Angriff 
doch unmerklich etwas Allmahliches eingefuhrt, was den brusken Ubergang zur Inbesitz
nahme fUr die Frau sehr wesentlich erIeichtert. 

Was dieses tatsachliche Naherkommen nicht fertig bringt, besorgt weiterhin die 
Phantasie, von der ja bekannt ist, daB sie schon durch entferntere Reize in Gang gesetzt 
wird. So ist z. B. bekannt, daB Schaustellungen und Lekture ein gewisses Leben und eine 
Empfangsbereitschaft in die weiblichen Genitalien bringen. Die Brautzeit vermag bei 
allem dezenten Verhalten von Braut und Brautigam auch in bezug auf den diffizilsten 
Punkt wie angedeutet ganz unmerklich, und das ist gerade das Lobenswerte daran, zu einer 
Vorbereitung zu werden, die in der Stunde der schwierigsten Entscheidung fUr das 
Madchen ihre Fruchte bringt. 

Mit der Anspannung der Phantasie und der direkten korperIichen Anregung zum 
Denken an noch innigere Annaherung darf kein MiBbrauch getrieben werden. Das, was zur 
nutzlichen Vorbereitung werden kann, wenn die Entspannung bald auf dem FuBe folgt, 
birgt die Gefahr von gesundheitlichen Nachteilen, wenn an eine Entspannung nicht zu 
denken ist. Es gibt geradezu "Unterleibsstorungen der Verlobten". Danach muBte die 
Hygiene einer langen Brautzeit, insbesondere in bezug auf das Tempo und die Sturmischkeit 
der gegenseitigen Annaherung, ganz anders, d. h. viel zuruckhaltender, ausfaIlen, als die 
einer kurzen Brautzeit. Jedenfalls geniigt unter allen Umstanden eine kurze Brautzeit, 
und eine lange ist als unnatiirIich und fur den Gesundheitszustand nicht zutraglich zu 
verwerfen. Das Jungfrauenleben mag lange dauern, wenn dabei nur die beste jugendliche 
AItersgrenze nicht uberschritten wird; das Eheleben mag auch lange dauern. Die Braut
zeit soUte ihrer Natur nach aber kurz sein. Vorbereitung ist gut, aber man darf sie auch 
nicht zu lange gestalten, sonst buBt sie ihren Zweck ein und wirkt auf die Dauer nachteilig, 
wie aUes Stehenbleiben auf halbem Wege. Das gilt besonders fur eine Angelegenheit, 
die Leib und Seele stark in Mitleidenschaft zieht. 

DaB ein Madchen, das sich gesundheitlich in irgendeiner Richtung nicht taktfest 
fUhIt, den Brautstand dazu benutzt, sich in beste Ordnung bringen zu lassen, statt defekt 
in die Ehe zu treten, ist selbstverstandlich. In dieser Richtung mussen aUe Unklarheiten 
aus dern Wege geschafft werden, doch sollte aUes das womoglich schon vorher geschehen 
sein, ehe die Ehe versprochen wird. 

1 Pfister, Die Liebe vor der Ehe und ihre Fehlentwicklung. Verlag E. Bircher, Bern 1925. 
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III. Die Ehe als der von der Gesellschaft gebotene Rahmen fiir 
das normale Sichausleben des weiblichen Organismus. 

1. Eintrltt in die Ehe. 
Die Ehe ist der Versuch zur Herstellung und Erhaltung der Harmonie der Geschlechter. 

Es fa lIt der Hygiene und Diatetik des Frauenlebens die Aufgabe zu, die Ursachen des 
Zusammenpassens auf der einen Seite und die Ursachen der Disharmonie auf der anderen 
Seite zu ergriinden, urn beim Eingehen der Ehe sich im Einzelfalle, soweit es geht, an die 

Abb.27. Schonheitskurve nach Stratz. 

Abb . . 28. Kurve des Geschlechtslebens des Weibes vom 10. bis 60. Lebensjahre nach Kisch. 
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optimalen Bedingungen haIten zu k6nnen. Die Ehe solI ein gegenseitig befriedigendes. 
Gemeinwesen sein, bei dessen Geraten sich die Frau ebenso wohl fUhIt, als sie beim MiB
raten darunter leidet. Eine wichtige Rolle spielt das AltersverhaItnis der Ehegatten. 

Die nach dem Lebensalter gerechnete Sch6nheitskurve (Abb. 27) darf als Aus
druck der Frauenkraft gelten. Die Kurve des Geschlechtslebens (Abb. 28) zeigt ihre 
zeitliche Ausniitzung durch die Fortpflanzung. 

Das natiirliche, von cler Kultur unterstiitzte Bestreben ist, jiingere weibliche 
und altere mannliche LebensaIter zu geschlechtlicher Erganzung zu bringen 
und so weibliche Jugendlichkeit und mannliche Reife in harmonischem 
Bunde zu vermahlen. 

Mit der prinzipiellen Richtigkeit dieses Strebens erklart der Volksmund sich 
einverstanden in dem landlaufigen Rate, daB die Frau einige Jahre jiinger sein soIl als. 
ihr Mann. Dieser Forderung kann in den einzelnen Stufen des Lebens durch Gegeniiber
stellen verschiedener mannlicher und weiblicher Lebensalter graduell vielleicht noch voll
kommener Geniige geleistet werden. 1m Optimum sexueller Harmonie diirften sich 
ungefahr entsprechen die Lebensalter: 

bei der Frau: bei dem Mann: 
14 18 
171/2 221/2 
21 27 
241/2 311/2 
28 35 
31 39 
35 45 

371/2 491/2 
42 54 

451/2 581/2 
49 63 

In diesen Stufen wachst die zur geschlechtlichen Harmonie fUhrende Altersdifferen?> 
nur sehr allmahlich. Selbstredend sind das die auf unser Klima bezogenen Durchschnitts
werte 1• 

Beimnormalen EheschluB, das heiBt etwa im 21. Jahre von seiten der Frau und im 
27. Jahre von seiten des Mannes (im Interesse optimaler Fortpflanzungsbefahigung der 
soeben reif gewordenen Frau vielleicht weiblicherseits etwas zeitiger), entsprechen sich 
die beiden Gatten in einem Lebensalter, welches geeignet ist, ihrer Geschlechtsliebe 
dassolide Band gegenseitigerFreundschaft anzufiigen 2. 

Das dem Manne physisch sich unterordnende Weib verbirgt dabei zum eigenen 
Vorteile seine Unterordnung unter die vollkommenere Reife ihres Mannes im Gattungs
leben. Liegen jedoch die infolge Eingehens der Ehe real gleichgestellten Geschlechtsjahre 

1 Butte, W., Die Biotomie des Menschen. Bonn 1829. 
2 AuBel' del' Ehe gibt es eine Freundschaft zwischen Mann und Frau ohne sexuelle Neigung nicht, 

es sei denn bei abnorm veranlagten Wesen! Vel'gleiche auch Placzek, Freundschaft und Sexualitat. 
5. Auf!. Verlag Marcus und Weber, Bonn 1920. 
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-weiter auseinander als im Optimum, so lauft das Weib Gefahr, zu leicht in Abhangigkeit 
llerabzusinken. Rucken diese Jahre einander naher, so erleidet die Frau in ihrer physischen 
Unterordnung entweder leicht eine Art Zurucksetzung, oder sie reagiert durch den fur ihre 
Weiblichkeit nachteiligen Versuch, sich auf einem von der Natur nun einmal anders ver
teilten Gebiete dem Manne gleichzusteIlen. 

Bei den nach naturlichen Prinzipien geregelten Altersverhaltnissen 
ner Geschlechter konkurrieren in der Ehe von seiten der Frau Jugendlichkeit, ihre 
angeborene Domane, und von seiten des Mannes Reife, zu welcher er fruher veranlagt ist, 
,auf eine hOchst vorteilhafte Weise, sowohl im Verhaltnis der Gatten, als auch im ganzen 
Milieu des Familienlebens, welches die Wiege der Menschheit und ihrer Ausbildung ist 1. 

Das Schicksal der Frau im spateren Zusammenleben mit ihrem Manne 
hangt in der Hauptsache davon ab, ob in dem Bunde das richtige Verstandnis fur 
.d i e Nat u r de r F r a u Eingang fand oder unterdruckt ward. Das Streben nach gegen
,geitigem Verstandnis soIlt!3 dem Manne nicht weniger am Herzen liegen als der Frau. 

Die gewohnlichste Ursache haufiger Disharmonie besteht in einer falschen Ein
schatzung weiblicher Leistungsfahigkeit. An diesem falschen MaBstabe tragen aIle die
jenigen Manner und Frauen schuld, welche sich von der naturlichen Basis entfernen. 

BemiBt der Mann das weibliche MaB auBerer fakultativer Arbeit nach seiner Leistungs
fahigkeit, so liegt die Ursache davon in seiner Unkenntnis und Unterschatzung der inneren 
<>bligaten Arbeit der Frau im Dienste der Fortpflanzung. 

Wenn aber Frauen, welche das voIlgeruttelte MaB obligater innerer Arbeit im Dienste 
ner Fortpflanzung zu tragen nicht Lust, Befahigung oder nicht das Gluck hatten und zur 
Abwendung dieses unbefriedigenden Zustandes nach fakultativer AuBenarbeit geradezu 
lechzen und in dieser verzweifelten Stimmung tatsachlich viel, vielleicht AuBergewohnliches 
leisten, oder wenn Frauen in wirtschaftlich freiem Dasein durch geschicktes Hin- und 
Herpendeln zwischen gelegentlicher Betatigung auf dem Gebiet der obligaten inneren 
Arbeit und fakultativer anderer Beschaftigung den Anschein groBer Leistungen erwecken, 
wenn schlie.Blich ausnahmsweise herkulische Frauengestalten wirklich einmal groBe obligate 
Leistungen mit phanomenalen fakultativen zu vereinigen imstande sind, so bilden doch 
aIle diese Ausnahmen nur eine Gefahr fUr die Frauen. Nach ihrer in die bffentlichkeit 
nringenden Darstellung weiblicher Leistung wird der MaBstab geschnitzt, mit welchem 
der Mann aIlgemein das Gros bewertet. Und wehe, wenn dieses nicht halt, was das uber
triebene MaB versprach. Des Mannes Unmut uber das unausbleibliche, unbefriedigende 
Resultat weiblicher Leistung halt nicht hinterm Berge. Widerstrebt dann die Frau offen
kundig der Zumutung weiterer Arbeitslast, dann schwindet auch der letzte Schimmer 
der bis dahin mit Ach und Krach betatigten fadenscheinigen Harmonie. Ubernimmt sie 
die ungebuhrliche Burde, so geht die Eintracht aIlmahlich in die Bruche, da die Frau infolge 
der ubermaBigen Zumutung physisch sich zugrunde richtet. Infolgedessen muB sie an 
ihrer vornehmsten Bestimmung des Fruchtebringens einbuBen, und, Hand in Hand damit, 

1 Vergleiche auch: 
Bluhm, Agnes, Frtihehe und Spatehe. Handworterbuch ftir Sexualwissenschaften von Max 

Marcuse. 2. Auf I. S. 201. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926 und 
Kuhn, Philalethes: Ehevermittlung. Handworterbuch der Sexualwissenschaft von Max Mareuse. 

:2. Auf!. S. 146. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 
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auch des Fundamentalcharakters ihrer Weiblichkeit, der J ugendlichkei t, beraubt 
werden. Damit fallt dann das wohltatige Gegengewicht der Frau, d. i. der Kitt, welcher 
den Bund geschlossen und fiirderhin zusammenhalten sollte, der Zerstorung anheim. 

DaB in der Sahara die arabischen Madchen nur bis zum sechszehnten Jahre jene 
jugendliche Frische bewahren, wahrend die Frauen des Nordens den Friihling ihres Lebens 
langer genieBen, liegt zum groBen Teile an der unabanderlichen Bedingung, am Klima. 
LaBt die Statistik unsere armeren Frauen ihre geschlechtliche Funktionsfahigkeit in 
friiherem Lebensjahre einstellen als die wohlhabenden Klassen, so ist dieser Ausdruck 
vorzei tigen V er bl iihens die Folge eines willkiirlich veranderlichen Faktors, namlich 
der Uberbiirdung der Frau. Dabei dad nicht iibersehen werden, daB die Zumutung der 
{)bligaten Fortpflanzungsarbeit bei einer fUr diese Leistung ungeniigenden Ernahrung eine 
ebenso schadliche Uberanstrengung darstellt, wie die Zumutung von iibermaBiger fakul
tativer Arbeit bei ausreichender Ernahrung. Hier wirkt geistige Uberlastung nicht anders 
als korperliche. 

Merkwiirdigerweise wird von den meisten in die Ehe tretenden Personen bei einem 
Voranschlage iiber den zu gewartigenden Aufwand im Verhaltnisse zur personlichen 
Leistungsfahigkeit die zu erwartende Hauptbelastung, namlich mit Kindern, wenig 
respektiert und so die Rechnung ohne den Wirt gemacht. 

Der erste SproBling bedeutet fUr den gerade noch balancierten Etat eine un
vorhergesehene undhaufig schlecht kompensierbare Mehrbelastung. Der Grund dieses 
Rechenfehlers wird mit einem Schlage klar. Der Frau Leistungsfahigkeit war zwar mit 
einem gehOrigen Quantum Haushaltungsarbeit, obendrein mit noch anderer gewinn
bringender Beschaftigung in die vorlaufige Rechnung gebiihrend eingestellt worden, aber 
an die unausbleibliche obligate Mehrbelastung im Fortpflanzungsleben wurde nicht 
gedacht. 

Zur Entlastung der Frau konnen Reservekrafte des Mannes wegen des Einsetzens 
seiner gesamten Leistungsfahigkeit in die erste Rechnung bei der Verehelichung nicht 
mobil gemacht werden. Diesen faux pas MBt die Frau durch Verdoppelung der Zumutungen 
an ihre Leistungsfahigkeit. Zu allem Ungliicke bleibt es vielleicht nicht bei der bisherigen, 
gerade ausreichenden Lebenshaltung, weil vom Momente an, wo Sorgen um die Zukunft 
den Mann zu driicken beginnen, die Familie nach der Decke sich zu streck en gehalten wird. 
Gespart wird in der Hauptsache auf Kosten der weiblichen Gesundheit. Das sind die 
traurigen Konsequenzen eines Rechenfehlers beim Eheschlusse, welcher auf MiBachtung 
des Wesens und Wertes der Frau basiert und infolgedessen viele Frauen ihres Lebens 
nicht froh werden laBt oder ihnen mit Vernichtung droht, sofern nicht eine derbe Kon
stitution dieser ungerechtfertigten Uberbiirdung sich entgegenzustemmen vermag 1. 

Derartige allgemeine Uberlegungen sind beim Eintritt in die Ehe durchaus am Platze, 
um die Frau vor Enttauschungen und Schaden zu bewahren. 

Hier konnten nur einige Richtlinien gezogen werden. Wer sich fUr die Grundlagen 
des ehelichen Gliickes im einzelnen interessiert, sei auf die vorziiglichen Biicher von 
L. Lowenfeld 2, Havelock Ellis 3 und meine Ausfiihrungen im Geheimnis vom Ewig-

1 VgI. Sellheim, Geheimnis vom Ewig-Weiblichen S. 75 u. folg. 
i Lowenfeld, L., Vber das Eheliche Gluck. Erfahrungen, Reflexionen und Ratschlage eines Arztes. 

3. Auf I. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1912. 
3 Ellis, Havelock, Gattenwahl. Deutsch von Hans Kurella. Leipzig. Kabitzsch. 

Sellhei m, Hygiene und Diiitetik der Frau. 5 
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Weiblichen S. 75 ff. hingewiesen. Fur solche, die auf dem gewohnlichen Wege nicht zur 
Ehe gelangen, bleiben die AusfUhrungen von Philaletes Kuhn 1 uber die Eheverm i tt
lungwegen ihrer prinzipiellen Bedeutung hochst be::tchtenswert, (Vgl. auch Abschnitt V, 
Kapitel 1: "Die Vorbereitung der Frau auf das Eheleben als den Hauptberuf.") 

2. Geschlechtsverkehr. 

Da die Ehe den obligaten, von der Gesellschaft konzessionierten Platz fUr die Aus
ubung des Geschlechtsverkehrs darstellt, sei dieser Funktion eine besonderes Kapitel, 
das auf die Hygiene und Diatetik der Frau gebuhrend Rucksicht nimmt, gewidmet. Ich 
folge dabei zumeist Gedankengangen, wie sie in den trefflichen Buchernund Schriften 
von J essner 2 , Furbringer 3 und Bettmann 4 des weiteren ausgefuhrt sind. 

Jeder geschlechtsreife Mensch hat das Recht und auch die P£licht, dem Geschlechts
trieb Genuge zu tun unter Berucksichtigung unserer ethisch-sozialen Forderungen. 

Das Naturgesetz sagt, da.B der Mensch in den Dienst der Fortpflanzung erst treten 
solI, wenn er aus den zugefUhrten und in erster Reihe fUr sein Eigenwachstum und seinen 
Verbrauch notigen Ernahrungsstoffen nach Beendigung des Wachstumes einen Uber
schu.B hat, dessen Energie fur andere Zwecke, vor aHem auch fur die Vermehrung, ver
wendet werden kann; d. h. je mehr Kraft fUr Wachstum und Selbsterhaltung verbraucht 
wird, um so weniger steht fur andere Zwecke zur Verfugung. In Mitteldeutschland tritt 
in der Regel dieser Uberschu.B zwischen 20 und 25 Jahren ein, bei Frauen fruher, bei Mannern 
spater. Dann kann das Liebesspiel also beginnen, aber es mu.B nicht. Die Gesichtspunkte 
fUr die Aufnahme des Sexualverkehrs sind: erstens nicht zu fruh, zweitens nicht zu spat, 
drittens nicht zu oft. Die Begierde stellt sich bei gesunden, nicht schon geschwachten 
Menschen, zumal wenn sich die Gelegenheit zur Befriedigung bietet, ganz von selbst ein. 

Eine Hygiene des Sexuallebens ist erst durch das Zuwenden zur KuHur, insofern 
dies Abwendung von der Natur bedeutet, notwendiggeworden. Sie erscheint also nur beim 
Menschen als ein Erfordernis. Mit der U'hgebundenen Natur und ihren automatischen 
Regelungen hat sie nichts zu tun. Sie istinsbesondere bedingt durch die Moglichkeit eines 
uferlosen und hemmungslosen sexuellen Veikehrs, den: der Mensch als eine Art Vorrecht 
ausubt. Wir vermogen das Unhygienische gegenuber dem Hygienischen nur schwer ab
zugrenzen. Wir mussen versuchen, aus dem mittlerweile eingerissenen Wirrwarr heraus 
muhsam kunstlich zu rekonstruieren, was in der sich selbst uberlassenen Natur wohl in 
klaren Linien vorgezeichnet war. Dabei erscheint so manches vor dem unbestechlichen 
Richterstuhl der Natur als Abweichung, fUr das bei uns heutzutage gar nicht einmal das 
GefUhl des<' Mi.Bbrauches aufkommt. 

"' 
1 Kuhn, Ph., Ehevermittlung. Handworterbuch der Sexualwissenschaft von Max Marcuse. 

2. Aufl. S. 147. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 
2 Jessner, Korperliche und Seelische Liebe. Leipzig, Curt Kabitzsch, 1924. 
3 Fiirbringer, Sexuelle Hygiene in der Ehe, aus von Noorden und Kamina, Krankheiten und 

Ehe. 2. Aufl. Leipzig, Georg Thieme, 1916. 
Derselbe, Koitus. Handworterbuch der Sexualwissenschaft von Max Marcuse. 2. Aufl. S. 376. 

A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 
4 Bett mann, Geschlechtsleben und Hygiene. 1m IIandbuch der Hygiene von Rubner,. V. Gruber 

und Ficker. 4. Bd. 3. Abt. Leipzig, Hirzel, 1923. 
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Der Mensch hat sich yom Einhalt en einer bestimmten Paarungssaison, wie sie bei 
allen anderen Lebewesen besteht, freimachen und emanzipieren zu diirfen geglaubt. Dem
gegeniiber sind wir aber imstande, nachzuweisen, daB vielleicht gerade durch das unaus
gesetzte sexuelle Verkehren das Gegenteil von Befruchtung, welche doch den natiirlichen 
Endzweck der Geschlechtsvermischung darstellt, erreicht zu werden droht, namlich die 
Unfruchtbarkeit. Das weibliche Wesen wird - wie wenigstens Tierexperimente nahelegen
durch fortgesetzten Samenimport, der zur Samenresorption (Abb. 29) und Antikorper
bildung im miitterlichen Blute fiihrt, geradezu in die Samenabwehr gedrangt 1. Diese 
merkwiirdige Erscheinung kann doch nur so aufgefaBt 
werden, daB sich auch der Mensch eigentlich naturgemaB 
an einen geregelten Geschlechtsverkehr mit bestimmten 
Pausen halten miiBte, wenigstens wenn Befruchtung 
erreicht werden solI. J edenfalls ist es also nicht leicht, 
zu bestimmen, was richtig, was naturgemaB ist, und wie 
sich das Geschlechtsleben mit unseren heutigen sozialen 
und kulturellen Bedingungen sowie seinem natiirlichen 
Endzweck abfinden soIl. 

Wir wagen uns auf schwankenden Boden, auf dem 
uns eine Fiille ungeloster und auch, wie man zugestehen 
muB, zum Teil schwerer und unlosbarer Probleme be
gegnet. 

Die Grundlage des geregelten Sexuallebens bildet 
jedenfalls die Ehe. Die monogame Dauerehe wird nicht 
nur in ihrer offiziellen und gesellschaftlichen Anerkennung, 
sondern auch ihrer tiefsten Bedeutung nach als die er
strebenswerte Form sexueller Gemeinschaft angesehen, 
die innerhalb unserer Kulturbedingungen die Befriedi
gung des Geschlechtstriebes und die Produktion und 
Aufzucht einer vollwertigen Nachkommenschaft ge
wahrleistet. 

Schwierigkeiten entstehen daraus, daB die natiir

Abb. 29. Vernichtung und Aufsau
gung der in die freie Bauchhohle 
gelangten Spermatozoen durch Pha
gozytose. Zwei Samenfaden sind mit 
ihrem Kopfe verschluckt, der eine mit 
seinem geringelten Schwanz ist be
reits abgestorben. Der Schwanz des 
anderen, der vom Protoplasma um
£lossen wird, macht nocb verzweifelte 
Bewegungen nach Hohne u. Behne. 

(Aus Sellheim: Befruchtung, Un
fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeits
behandlung. Zeitschr. f. i1rztl. Fort-

bildung 21. Jg. 1924. Nr. 19.) 

liche Grundlage der Monogamie des Geschlechtsverhalt
nisses 1: 1 durch einen FraueniiberschuB zur Zeit erheblich gestart scheint. Dadurch 
wird ein gewisser Prozentsatz der Frauen offiziell gehindert, sich in der Ehe auszuleben. 
Es wachst auf diesem Boden der Zwang zur Erwerbs- und Berufsarbeit der Frau und die 
Konkurrenz mit dem Mann auf dem Arbeitsmarkt. Diese Umstande bedingen weiterhin 
die relativ spate Maglichkeit des Mannes zu heiraten, mit all den Nachteilen, die da
durch in die Ehe eingeschleppt werden. 

Doch soIl hier nicht verschwiegen werden, daB eine etwas einseitige Beniitzung der 
Statistik in dieser Richtung vielleicht zu einem falschen Resultate fiihren kann. So hat 
Walter Borgins 2 in der Besprechung des Buchesvon Timerding uber das Problem 

1 Waldstein und Erkler, Der Nachweis des resorbierten Spermas im weiblichen Organismus. 
Wien. klin_ Wochenschr. 42. Jahrg. 1913. 

Z Borgius, Walter, Das Problem der ledigen Frau. Zeitschr. f. Sexualwissenschaft Bd. 12. 
H. 7. S. 214. 1925. 

5* 
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der ledigen Frau herausgerechnet, daB die Gruppe derjenigen Frauen, die, obwohl an sich 
geeignete Ehekandidatinnen, infolge widriger Umstande keinen Ehepartner finden, nur 
ein ganz geringfugiger Bruchteil der erwachsenen Frauen sein kann, in maximo 3%. Aber 
diese bedauerlichen Opfer ungunstiger Verhaltnisse konzentrieren sich, wie auch Timer
ding richtig hervorhebt, fast ausschlieBlich auf die "sozial gehobenen Bevolkerungskreise", 
man kann sogar sagen auf das kleine Gruppchen des stadtischen inteIlektueIlen Mittel
standes. Und da nun diejenigen, welche sich wissenschaftlich oder kulturpolitisch mit 
dem Gegenstand beschaftigen, eben falls dieser Gruppe angehCiren, somit in ihrer engsten 
Umwelt die Gesamtheit der ledigen Frauen um sich sehen, so erscheint ihnen die ledige 
Frau als ein soziales Problem von beachtenswerter Bedeutung, wahrend es in Wirklichkeit 
ein Ubelstand engsten AusmaBes sein und als Faktor des sozialen Lebens uberhaupt keine 
Rolle spielen diirfte. 

EineAnweisung uber den Geschlechtsverkehr in der Ehe hat die Art und Weise 
der AusfUhrung des Beischlafes, seine Haufigkeit, die Einschrankung durch Menstruation, 
Schwangerschaft und Wochenbett, die freiwillige Abstinenz und ihr Gegenstuck, den 
Praventivverkehr, sowie aIle allgemein hygienischen MaBnahmen zu berucksichtigen, 
sofern der Ehebund seinen Zweck, die Gesundheit der Ehegatten zu erhalten und der Er
zielung eines gesunden N achwuchses zu dienen, erfullen solI. 

Die horizontale Lage, Leib an Leib, die Frau unten, der Mann oben, darf fUr den 
Menschen als die normale Begattungsstellung gelten, weil sie die geringste Muskelanstrengung 
erfordert. Es gibt aber kaum eine mogliche Kombination von Liegen, Sitzen, Knien, 
Knieellenbogenlage, Beinverschrankung, Stehen des einen oder anderen der Beteiligten, 
welche nicht gelegentlich einmal in Anwendung gebracht wurde. Der Arzt hat mit der
artigen Abweichungen nichts zu tun, insofern diese Modifikationen, die wohl keinem 
anderen Sinn, als Abwechslung und Luststeigerung in die Eintonigkeit des Verkehrs zu 
bringen, entspringen, zum mindesten entbehrlich sind. 

Immerhin findet der Arzt als Eheberater Gelegenheit, eine bewuBte Abweichung 
von dem normalen Begattungstyp gut zu heiBen oder geradezu zu empfehlen. So kann 
ein Wechsel von oben und unten ratlich werden, um eine zarte und empfindliche Frau 
von der beschwerdevol1en und schadlichen Belastung durch einen korpulenten Gatten 
zu bewahren. Beiderseits sehr hochgradig entwickeltes Fettpolster an Bauch, Oberschenkel, 
Nates und auBeren Genitalien kann das Zusammentreffen auf normalem Wege rein me
chanisch unmoglich machen, so daB zur Wahl des Aktes a posteriori oder anderen 
Kunsteleien Zuflucht genommen werden muB. 

Der weitverbreiteten Klage uber den AbfluB des Samens unmittelbar nach dem 
Koitus kann durch die Benutzang der SteiBruckenlage mit gesenktem Becken und hoch
erhobenen Beinen abgeholfen und auf diese Weise eine sonst ausbleibende Empfangnis 
zustande gebracht werden. 

Schwierigkeiten beim Einspielen des Verkehres konnen aus einer mangelhaften 
Ubereinstimmung von Gliedrichtung und Scheidenrichtung entstehen. Hier hilft oft 
eine kleine Anderung der Lagerung des weiblichen Beckens, der Haltung der Beine usw. 

Beim Beginne des Sexualverkehres sollte sich der Ehemann, der ja die Fuhrung 
ubernimmt, bewuBt bleiben, daB die Hindernisse nicht mit roher Gewalt uberwunden 
werden durfen. Beim Hymenalsaum ist allmahliche Dehnung besser als ZerreiBung, obwohl 
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der Volksmund und viele volkstiimliche Heiratsgebrauche nicht ganz auf den blutigen 
Beweis der Virginitat verzichten wollen 1. Die Brautnacht soIl nach Seh euer 2 erotische 
Verfiihrung, nicht Notzucht bringen. Das Ziel muE sein, daB die junge Frau bei ihrer 
ersten Hingabe Lustgefiihl empfindet. Es bestatigt sich immer von neuem, daB das 
Weib dem Mann, der es mit GenuB die Defloration erleben laBt, treue Anhanglichkeit 
zeitlebens bewahrt. Aber wenn der Mann sich ungeschiekt benimmt, roh vorgeht oder 
gar impotent ist, stellt, worauf schon Breuer und Preud in ihren Studien iiber die Hysterie 
aufmerksam gemacht haben, die Brautnacht fiir die junge Frau ein psychosexuelles 

. Trauma dar, das nicht selten zu Angstneurosen fiihrt. Man spricht geradezu von einer 
Hochzeitsnachtpsychose. Die Defloration kann auBer psychischen auch sehr groBe korper
liche Schaden stiften. Viel haufiger als man ahnt, kommt es zu Verletzungen des Scheiden
vorhofes oder der Scheide, die vielfach zu nachfolgenden schweren Unterleibserkrankungen 
fiihren oder eine Blutung zur Folge haben konnen, die unter Umstanden das Leben der 
verletzten Frau gefahrdet. Um die Defloration schmerzlos zu gestalten, hat Kafemann 
den Frauen vorgeschlagen, die in neuerer Zeit zu groBer Bedeutung gelangten, vollig 
ungefahrlichen, jedermann sofort zuganglichen Anasthetika zu verwenden, die, in einer 
bestimmten Konzentration in Salbenform gebracht, geeignet erscheinen, die Schmerz
entstehung unmoglich zu machen, ohne die Wollust zu beeintrachtigen. Nur wenn die 
Genitalien bei einer alten J ungfrau zu lange brachgelegen haben oder von vornherein 
ein wenig dehnbarer, unentwickelter Zustand vorhanden ist, besteht ein anatomischer 
und funktioneller AnlaB zur mangelhaften, aktiven Weiterstellbarkeit und passiven 
Dehnbarkeit, aus welchen beiden Faktorim sich in der Hauptsachedie tatsachliche Weiter
stellung des weiblichen Genitales bei der Einfiihrung des mannlichen Gliedes (e b enso 
wie bei der Geburt!) zusammensetzt: Manchmal bleibt der Hymenalsaum ein wirklich 
uniiberwindliches Hindernis, und arztliche Nachhilfe wird notwendig. Ob ganz groBe 
Verletzungen am Damm, an der Harnrohre, an der Klitoris, an der Scheide und im 
Scheidengewolbe, die bis an den Mastdarm und bis in die BauchhOhle gehen konnen, 
lediglich der ungestiimen EinfUhrung des Penis ihre Entstehung verdanken, oder ob dabei 
auch noch Manipulationen mehr oder weniger roher Art mitspielen, ist im Einzelfalle 
meistens schwer festzustellen, da die anamnestischen Angaben oft absichtlich ungenau oder 
unrichtig gemacht werden. 

Jedenfalls kann Schonung und Vermeidung von roher Gewalt gar nieht eindringlieh 
genug empfohlen werden. Bei AuBerachtlassen dieser VorsiehtsmaBregel mag in der Tat 
in der Auffassung der jungen Frau der erste Verkehr unter Umstanden einer Notzucht 
gleichen (Kisch) 3 und fiir das gesamte Leben eine unharmonische Erinnerung hinter
lassen (Moll). 

Als beste Zeit fUr den Verkehr ist der Abend zu wahlen. Die Entkleidung und die 
Moglichkeit des Ausruhens nach vollzogenem Akte bilden zwei wichtige hygienische Fak· 
toren. Die Neigung zur Ruhe nach dem Verkehr ist bei dem Manne als dem im allgemeinen 

1 v. Rei tzenstein, EheschlieBung und Hochzeitsgebrauche. Handworterbuch der Sexualwissen
schaft von Max Marcuse. 2. Aun. S. 133. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 

2 Scheuer, O. F.: Brautnacht und Defloration. Handworterbuch der Sexualwissenschaft von Max 
Marcuse. 2. Aufl. S. 73. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 

3 Kisch, E. H., DaB Geschlechtsleben des Weibes in physiologischer, pathologischer und hygienischer 
Beziehung. Wien, Urban & Schwarzenberg, 1904. 
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aktiveren Teile groBer. Er will gemeinhin nach dem Koitusseine Ruhe haben, wahrend 
bei der Frau oft noch ein zum mindesten eine Zeitlang dauerndes Anschmiegbediirfnis 
besteht. 

Bei den Frauen kann man hinsichtlich ihres VerhaItens zum Verkehr drei Arten 
unterscheiden: Die erste bringt die Neigung und die Lust dazu von vornherein mit. 
Das ist diejenige Kategorie, bei welcher der Mann naturgemaB im wesentlichen seine Vor
studien macht,daher er fiir diesen Teil auch in der Regel einzig und allein Verstandnis 
mitbringt. Der zweiten Art fehIt die primare Neigung, aber sie bringt Anpassungsfahigkeit 
mit; der Trieb wird geweckt. Bei der dritten Sorte bleibt zeitlebens eine mehr oder weniger 
groBe Gefiihlskalte (Frigiditat) bestehen. Sie wahlt oft den Weg iiber den Mann, weil 
er der einzige ist, derzum Kinde fiihrt. Manchmal tritt eine heftige Neigung vorher ganz 
kalter Frauen erst sehr spat, gelegentlich erst nach dem zweiten oder dritten Kinde ein. 
Die Tatsache, daB bei einer lange frigid gebliebenen Frau bei der Gelegenheit einer neuen 
Ehe mit einem anderen Mann der Trieb doch noch geweckt werden kann, weist darauf 
hin, daB fiir die Stimmung und Unstimmung der Frau vieles auf den Mann und sein Ge
baren ankommt. 

In Fallen, in denen am Abend kein befriedigender Koitus erzielt wird, ist er oft 
noch zu anderen Zeiten, Z. B. am friihen Morgen, in anderen Fallen nach dem Essen zu 
erreichen. 

Manche Frauen kennen ganz bestimmte Tage im Menstruationsintervall, an welch en 
sie Neigung zum Manne empfinden, wahrend sie sich sonst derartigen Regungen wenig 
zuganglich zeigen. Eine Frau meiner Klientel empfand jedesmal in der Schwangerschaft 
jegliche Annaherung ihresMannes als widerlich. Ein solches Verhalten laBt sich in 
Parallele setzen mit dem Benehmen von Saugetieren (Pferd, Kaninchen), bei welchen mit 
dem "Aufnehmen" das Mannchen nicht mehr zugelassen wird, so daB man diese Abwehr
erscheinung geradezu als erstes Schwangerschaftszeichen aufzufassen sich gewohnt hat. 

Eine Sexualperiodizitat, abgesehen von einer vermehrten Neigung der Frau vor 
und nach der Periode, ist beim Menschen kaum zu beobachten. Man dad die beim Manne 
um die Periodezeit vermehrte Zuneigung zur Frau, die oft nichts anderem als der notwen
digen Abstinenz in dieser Zeit entspringt, nicht ohne weiteres mit einem gesteigerten 
Geschlechtstrieb an sich verwechseln. 

Der Mann solI, um mit Ri b bing 1 zu reden, fiir die geschlechtliche Vereinigung 
die Gunst seines Weibes erbitten, nicht fordern. Aber, wie Fiirbringer 2 so richtig hin
zusetzt, unter der billigen Voraussetzung, daB die Lebensgefahrtin, die sich mehr begehren 
laBt und beim Akte die mehr passive Rolle spielen solI (Kisch), eine auch dem sittlichen 
und hygienischen Rechte des Mannes Rechnung tragende und entgegenkommende Haltung 
bewahrt. So solI eine auf gegenseitiger Liebe und Achtung im Verein mit dem gesunden 
Geschlechtstrieb gegriindete EhezusammengehOrigkeit zum harmonischen Ausklang 
gebracht werden. 

Die Forderung der sexuellen A bstinenz erhebt sich nicht nur generell £iir die 
Ehelosen, sondern auch unter bestimmten Bedingungen fiir das Eheleben. Yom arzt
lichen Standpunkt bedeutet das Verlangen einer sexuellen Enthaltsamkeit nicht etwa ein 

1 Ribbing, Ehe und Geschlechtsleben. Stuttgart 1919. 
2 Fiirbringer, I. C. 
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unerfiillbares Ideal. Fiir uns kann nicht maBgebend sein, daB jene Forderung nur in 
bescheidenem Umfange wirklich in die Tat umgesetzt wird und vielfach auf hohnende 
Ablehnung stoBt. Man darf die Abstinenzfrage nicht einfach mit dem Hinweis erledigen, 
daB der sexuelle Verkehr des geschlechtsreif gewordenen Menschen von einem bestimmten 
Alter ab ein natiirliches Bediirfnis erfiille, und daB der Mensch ein Anrecht auf die 
Befriedigung seines Geschlechtstriebes schlechthin besitze. Damit sind wohl gewisse 
Schwierigkeiten fiir die Abstinenz hervorgehoben, sie beweisen aber nichts gegen hOhere 
Verpflichtungen, die uns aus den komplizierten Bedingungen unserer kulturellen und 
sozialen Situation erwachsen und dem Einzelnen Opfer und Entsagungen auferlegen 
wollen und miissen. Die Spermaabwehr des permanent mit Sperma beschickten Weib
chens bedeutet fiir unsere Frage doch so viel, daB von der Natur wenigstens die 
temporare Abstinenz keine unbillige Forderung darstellt-. 

Wir haben aber unter den obwaltenden Umstanden gar nicht zu fragen, ob sexuelle 
Abstinenz notig sei, sondern un~er welchen Voraussetzungen sie notig ist und tatsachlich 
durchgefiihrt wird. Hier kann nicht mehr gegeben werden als der Versuch einer Regelung 
des sexuellen Verkehres in der Ehe, wahrend die Besprechung der Frage der Fortpflanzungs
regulierung einem besonderen Kapitel (III, 4,) vorbehalten bleibt. 

Leitlinien fiir die Regelung des Geschlechtsverkehres konnen sich auch 
fiir die gesunde Ehe nicht nur als wiinschenswert, sondern als notig erweisen. 1m 
allgemeinen ist die Lenkung des Sexualverkehres in der Ehe weit mehr eine Frage des 
Mannes als der Frau. Sie stellt den passiven und zumeist anpassungsfahigeren Teil dar, 
allerdings nicht bis zu dem Grade, daB ihre individuelle Struktur miBachtet werden 
diirfte. Die Frau hat das Recht, zu beanspruchen, innerhalb der ehelichen Gemein
Bchaft als vollwertige Partnerin geachtet zu werden. 

Es ist nicht moglich, bestimmte Zahlen fiir das zutragliche MaB des Sexualverkehres 
anzugeben. Abgesehen von allen moglichen individuellen Unterschieden und Differenzen 
des Milieus verlangt die Riicksicht auf die physiologischen Vorgange im Bereich der Sexual
sphare der Frau yom Manne Einschrankung und Verschiebung seiner Wiinsche. AuBerdem 
ist die mannliche Libido und Potenz selbst vielen Schwankungen unterworfen. Wahrend 
der Mann sich in den meisten Fallen auf Grund seiner friiheren, personlichen Erfahrungen 
iiber sein sexuelles Wollen und Kannen im k1aren ist, 1ehrt in der Regel erst die Ehe das 
Weib selbst, ob es zum Verkehr Neigung hat, oder ob es unter mehr oder weniger schwer 
bekampfbaren oder gar uniiberwindlichen Einstellungen gegen die geschlechtliche Ver
einigung leidet. 

Vieles mag an den Sexualeigentiimlichkeiten der Frau ihre ganze Erziehung ver
schuldet haben. Gerade die offizielle Zuriickdrangung des Sinnlichen und Sexuellen 
bringt die Gefahr, daB unter der Decke einer scheinbar geschlechtlichen Indifferenz 
Aversion und Perversion der Gefiihle aufkommen, zur zweiten Natur werden und eine 
Riickkehr zur wahren Natur erschweren oder unmoglich machen. 

Besondere Riicksicht verlangt die Hygiene des Ehebeginnes. Die sogenannten 
Flitterwochen bedeuten in der Regel eine vollige Umgewohnung und werden fiir das seither 
dem Sexualleben abgewandte und priide erzogene junge Madchen eine Epoche mannig
£acher Uberwindungen. Die geschlechtlich unerfahrene Jungfrau ist der Fiihrung und dem 
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Taktgefuhl des Mannes ausgeliefert. MiBgriffe konnen unter Umstanden fUr das ganze 
weitere, eheliche Zusammenleben bedenklich werden. 

Die Hochzeitsreisen bilden, wie sie wenigstens gewohnlich gemacht werden, neben 
dem Einlaufen der ungewohnten Sexualfunktion, das an sich Ruhe und Sammlung ver
langt, eine Anstrengung und Uberanstrengung. Kommt die notwendige Schonung zu 
ihrem Recht, so ist nichts dagegen einzuwenden, wenn die jungen Ehegatten fUr den 
Ubergang zu einer ganz neuen Zeit ihres Lebens eine ungebundene und fUr beide Teile 
interessante und abwechslungsreiche Gelegenheit wahlen. 

Wahrend der Menstruation unterbleibt der Geschlechtsverkehr. Das gleiche gilt 
fUr den Anfang der Graviditat. 1m ubrigen richtet sich das Zusammentreffen bis zu ge
wissem Grade nach den Absichten, die damit verbunden werden. Ergeben sich die Ehe
gatten dem Verkehr, ohne irgendwelche Plane daran zu knupfen, so ist eine besondere 
Regel uberflussig. Soll Empfangnis erzielt werden, dann verdient die Zeit vor und nach 
der Periode den Vorzug. Will man die Empfangnis vermeiden, so scheint fUr den Ver
kehr die Zeit in der Mitte zwischen zwei Perioden geeignet, ohne daB aber nach der 
einen oder anderen Seite auch nur einigermaBen Sicherheit zu geben ware. 

Wichtig kann in dieser Beziehung werden die schon mehrfach erwahnte Beobachtung, 
daB fortgesetzte Kohabitation nach zwei Richtungen fur die Fortpflanzung schadlich 
zu wirken vermag. Einmal wird die Frau durch die fortgesetzte Spermaimpragnation 
und die Spermaresorption in eine Art spermafeindlichen Zustand gedrangt; es soll in
folge einer Art Spermareaktion des Mutterblutes eine Sterilitat eintreten. Ferner scheint 
bei Frauen, die leicht zum Abortieren neigen, der fortgesetzte Sexualverkehr AnlaB zu 
ganz fruhzeitigen, regelmaBigen Aborten geben zu konnen 1. 

Den Gradmesser, ob das Tempo des Sexualverkehres das richtige ist, gibt das All
gemeinbefinden. Ehelicher ZusammenschluB solI eine Erhebung, Erholung, eine Art 
Kraftquelle fUr beide Teile bilden. Sobald sich im geringsten Grade ErschOpfung gel tend 
macht, geschieht des Guten zu viel. 

Urn eine eheliche Abstinenz durchzuhalten, ist eine besondere Diatetik notwendig, 
deren allererste Forderung getrennte Schlafzimmer sind. Ganz abgesehen davon, daB 
es im Leben jedes Menschen, insbesondere der Frau, Zeiten gibt, in denen man gerne allein 
ist, gilt auch hier, wie bei allen Reizen, daB, urn sie abzustumpfen, wir kein besseres 
Mittel als die Gewohnheit kennen. 

Jeder Mensch - der nicht durch ein verkehrtes Milieu ganz verdreht geworden ist
hat den naturlichen Drang, sich fortzupflanzen. Das ist das mehr oder weniger unbewuBte 
oder bewuBte GefUhl, sich im Kampfe urns Dasein zu verewigen. Bei der Fortpflanzung 
braucht das Weiterleben nach dem Tode in einem Stuck von sich selbst nicht nur 
geglaubt zu werden, es wird ohne weiteres erfullt. 

Der Wille zur Beschrankung der Kinderzahl entspringt komplizierten Motiven. 
Herbeigefuhrt wird diese Kleinhaltung des Nachwuchses in den wenigsten Fallen durch 
sexuelle Abstinenz. Den Ausweg bildet der Praventivverkehr2. Dem SelbstbewuBt-

1 Menge, Dber Hygiene und Diatetik des Weibes. In Menge-Opitz, Handbuch der Frauenheil
kunde, J. F. Bergmann 1913 und 

Niirnberger, Sterilitat_ In Halban-Seitz, Handbuch der Biologie und Pathologie des Weibes 1925. 
2 Fiirbringer, P.: Praventivverkehr. Handworterbuch der Sexualwissenschaft von Max Marcuse. 

2. Aufl. S. 587. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 
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sein des modernen Menschen ist es fremd, daB er sich als Sexualwesen etwa imr als Binde
glied zwischen zwei Generationen empfinden solIte. Er verlangt, wie schon andernorts 
angedeutet, noch die ErfiiHung des Anspruches des Sexualtriebes an sich. 

Der Arzt muB zur Frage des Praventivverkehres SteHung nehmen. Es gibt arztliche 
Anzeigen genug, welche uns die iiblen Folgen der Unterlassung einer Konzeptions
verhinderung vor Augen fiihren. Doch treten diese medizinischen Anzeigen weit 
zuriick hinter die FaIle, in welchen der mogliche, gesundheitliche Schaden einer erneuten 
Schwangerschaft im Zusammenhang mit den Gesamtverhaltnissen der Familie zu wert en 
ist. Wenn der Arzt mit dies en sogenannten sozialen lndikationen auch nicht direkt zu 
tun hat, so bleibt ihm doch nichts iibrig, als "im Sinne der Verhiitung von Krankheiten" 
sich damit zu befassen. Empfangnisverhiitung ist heutzutage oft das einzige Vorbeugungs
mittel des kriminellen Abortes mit seinen Folgen, seinen Nachkrankheiten, seinem Schaden 
fiir Leben und Gesundheit. 

Die gleiche Frage wird in verscharfter Form bei der Entscheidung zur kiinstlichen 
Schwangerschaftsunterbrechung aufgerollt. 

Dazu kommt noch, daB FaIle, in denen der Eintritt einer Graviditat unerwiinscht 
ist, haufig genug zeigen, welche bedenklichen Wirkungen bei psychisch labilen Frauen -
und Mannern - schon die Angst vor dem befruchtenden Ereignis zeitigen kann. So wird 
das, was im Eheleben zur Quelle des Genusses, zur Befriedigung und zur Verinnerlichung 
des gegenseitigen Bundes werden solIte, zur Quelle der Aufregung, Angst, Sorge und 
des Zerwiirfnisses. 

1st ganzlich unerwiinschte Schwangerschaft tatsachlich eingetreten, so bedeutet das 
unter Umstanden fUr den Gemiitszustand der Frau, die den Rechenfehler· zunachst durch 
HerhaIten ihrer Krafte zu begleichen hat, oft ein katastrophales Ereignis. In solchen Fallen 
muB der Arzt gelegentlich den Standpunkt vertreten, daB zwar die Konzeption besser 
unterblieben ware, daB er sich aber nicht fiir berechtigt erachtet, hinterher einzugreifen. 
Hier rollt sich also eine Frage der Diatetik und Hygiene des Frauenlebens von weittragender 
Bedeutung auf, deren richtige arztliche Beantwortung auBerordentlich schwer ist, weil 
sie mit allen moglichen sozialen und strafrechtlichen Einrichtungen in Kollision gerat. 
(Weiteres dariiber siehe im 4. Kap. dieses Abschnittes, Fortpflanzungsregulierung.) 

Ein gewisser Geschmack des Widerlichen kann schlieBlich allen PraventivmaBnahmen 
nicht abgesprochen werden; wie weit die Delikatesse dabei mitspricht, entscheiden aber 
schlieBlich Gewohnheit und Abstumpfung. 

Der Congressus interruptus lOst bei der Frau dauernde Hyperamien, N eigung zu 
chronischen Entziindungen im Bereich der inneren Genitalien, Menorrhagien, Endometritis, 
ja vielleicht auch eine gewisse Beziehung zur Entstehung von Geschwiilsten aus 1. Dabei 
ist auch die Riickwirkung auf die Psyche zu beriicksichtigen. Angstneurosen und sonst 
nervose Abnormitaten kommen vor; immerhin erscheint es nicht angangig, diese Formen 
des Praventivverkehres zum allgemeinen Schreckgespenst herauszuputzen. MaBgebend 
fiir die unangenehme Nebenwirkung ist nicht die Methode an sich, sondern die Ansprech
barkeit der Frau, ihre sexuelle Erregbarkeit, ihr Wille zur Sache. Hier ist, wie bei allen 

1 Kehrer, Zur Reform operativer und konservativer Indikation. Verhandl. d. dtsch. Ges. f. Gynakol. 
Innsbruck 1922 und 

Sellhei m, Hugo, Metroendometritis u. Metropathie. Dtsch. med. Wochenschr. 1923. Nr.22 u. 23. 
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.Arten des Praventivverkehres, neben der somatischen vor allen Dingen die psychische 
'Toleranz der Frau entsoheidend. 

Das gilt in ahnlichem MaBe fUr die Anwendung von antiseptischen und spermatoziden 
Mitteln beim Verkehrund fiir die Anwendung von Scheidenspiilungen unmittelbar nach 

-dem Akte usw. Dber die Wirksamkeit gehen die Meinungen um so mehr auseinander, als 
dabei sehr viel auf die Technik und den Zeitpunkt des Verfahrens ankommt. Ortliche 
Reizerscheinungen lassen sich oft nicht umgehen; Sublimatspiilungen oder die noch 
besseren, weil schonenderen Sublaminspiilungen unmittelbar nach demVerkehr gewahren 

.zweifellos einen hohen Grad von Schutz. 

Mechanische Barrieren, wie Okklusivpessare, in ihren verschiedenen Gestalten und 
Abarten, sind ahnlich zu beurteilen; das standige Tragen sowie das EinfUhren und Wieder

]lerausnehmen konnen leicht peinlich werden. Schlecht sitzende Instrumente, aber auch 
Verschiebungen wahrend der Kohabitation verhindem die Konzeption nicht. Auch hier 
konnen ortliche Reizzustande die Folge sein. In die Gebarmutter eingefiihrte Stifte leisten

.,abgesehen von ihrer erhOhten Gefahrlichkeit - unter Umstanden der Befruchtung eher 
-Vorschub, als daB sie diese verhindem. 

Das Kondom bedeutet fiir die Frau das schonendste und zugleich sicherste Mittel, 
-soweit es sich um zuverlassige Fabrikate und geschickte Handhabung von seiten des 
Mannes handelt. Die Manner lehnen das Mittel oft abo Sie fiihlen sich dadurch in ihrem 
GenuB beeintrachtigt. Eine ungiinstige Beeinflussung der Potenz kann tatsachlich ein
treten, sofern sich psychische Hemmungen geltend machen. 1m iibrigen aber wiirde iiber 
·die Gesundheitsschadlichkeit gerade dieses Mittels auch fiir den Mann nicht viel zu er
jnnem sein. 

Da bei allen Unnatiirliehkeiten im Sexualverkehr damit zu rechnen ist, daB sie doeh 
vor allen Dingen eine unangenehme, nervose Naehwirkung haben konnen, kommt der 
Methode der kiinstlichen Sterilisierung - soweit sieh jemand nieht dureh das BewuBtsein, 
nunmehr dauemd zeugungsunfahig zu sein, seeliseh bedriiekt fiihlt - nicht nur der Vorteil 
.absoluter Sieherheit, sondern auch der volliger Unsehadlichkeit zu. Der Arzt hat damit 
.zu reehnen, daB man in vielen Fallen Bedenken tragen muB, einen definitiven Dauerzustand 
zu sehaffen, an dem trotz aller darauf gerichteten, seitherigen Bestrebungen - im Sinne 
-einer nur temporaren Sterilisierung - nieht allzuviel zu andem ist, und daB es sieh immerhin 
11m einen operativen Eingriff handelt, wenn damit auch bei der heutigen" Technik keine 
bereehenbare Gefahr verbunden ist. Arztlicherseits ist das Verlangen nach operativer 
Sterilisierung jedenfalls abzuweisen, wenn nieht ganz emste medizinisehe Anzeigen be
'Stehen 1. 

Der Arzt kann die kiinstliehe Sterilisierung aus therapeutisehen Griinden nur mit 
Zustimmung von Frau und Mann vomehmen. Die Sterilisierungaus sozialer Indikation, 
:selbst unter Einwilligung beider Ehegatten, bedeutet in juristischem Sinne eine sehwere 
Korperverletzung. 

Man braueht nur die Frage zu stellen, ob denn der Mann sich lediglieh aus Bequem
liehkeitsgriinden durch Vas deferens-Durehsehneidung oder Rontgenbestrahlung seiner 

1 Eugen Wilhelm, Beseitigung der Zeugungsfahigkeit und Korperverletzung de lege lata et de 
lege ferenda. Halle, Marhold,1911. 
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Roden sterilisieren lassen wolle, urn aus der regelmaBigen Verneinung den richtigen Stand
punkt zu gewinnen, den man als Arzt auch der Frau gegenuber einzunehmen hat. 

Bei der Besprechung aller Fragen antikonzeptioneller Mittel wird man zu dem Stand
punkte gedrangt, daB heutzutage in der Praxis die Empfangnisverhutung das kleinere 
Ubel als der kriminelle Abort ist. Fur den rein medizinischen Standpunkt fallt in die 
Wagschale, daB mit der letzteren Alternative geradezu eine Lebensgefahr fur die Frau 
verknupft wird. 

SchlieBlich sind aIle empfangnisverhutenden Mittel mehr oder weniger schadlich. 
Das ist doch auch gar nicht zu verwundern. Die Natur ist eine strenge Gesetzgeberin, 
die unbarmherzig straft. Sie verlangt, daB man zur Erzielung der geschlechtlichen Spannung 
und Entspannung zu kein'er ErsatzmaBnahme irgendwelcher Art greift, daB man zur 
Vollziehung des Liebesaktes die von ihr geschaffenen Mittel und Wege anwendet; und 
schlieBlich, daB man die nervose Anspannung in regelrechter Weise zum Abklingen bringt. 
In allen diesen Beziehungen ist sie eine aufmerksame Wachterin, Richterin und Straf
vollstreckerin. Das Nervensystem ist in erster Richtuilg das Organ, in dem der Straf
vollzug stattfindet. Auf dem Wege der Storung der Nerven konnen aIle moglichen 
Organe indirekt irgendwie geschadigt werden. Die normale geschlechtliche Erregung 
zieht aIle Organe in den korperlich-seelischen Strudel mit hinein, undalle Organe muss en 
demgemaB auch mitleiden, wenn naturwidrige und deshalb auch meist gesundheits
schadliche Prozeduren zur Glattung der hochgehenden Wogen herangezogen werden. 

Zum SchluB sei noch auf einige hervorstechende Abnormitaten der Frau im Ge
schlechtsleben kurz hingewiesen. 

Der Ausfall der Wollustempfindung beim Weibe wird als Dyspareunie 1 bezeichnet. 
Der Zustand ist nicht zu verwechseln mit der Anaesthesia sexualis und dem Vaginismus. 
Die sexuelle Anasthesie besteht in einem Mangel des Geschlechtstriebes. Die Frau mit 
Dyspareunie hat aber Geschlechtstrieb, sogar sehr lebhaften, zuweilen abnorm gesteigerten. 
Sie findet jedoch durch die ihr gebotene Kohabitation keine Befriedigung. Bei Vaginismus 
wird der Vollzug des Koitus durch einen schmerzhaften Krampf des Oonstrictor cunni 
und der Muskulatur des Beckenbodens bei Annaherung des Mannes unmoglich. 

Ein konstantes Zeichen der Dyspareunie ist nach Kisch der Ausfall der weiblichen 
Ejakulation beim Koitus; durch den Reiz des Verkehres werden namlich normalerweise 
mehrere reflektorische Vorgange im Geschlechtskanale hervorgerufen, unter denen die 
Erektion der Klitoris und die Ejakulation des Sekretes der Bartholinischen Drusen, 
des Uteruskorpersekretes und der Absonderung der Zervikaldrusen besonders hervor
treten. Dabei sollen auch Weiterstellung von Scheidengewolbe und Uterus sowie 
peristaltische Bewegungen der Eileiter usw. eine Rolle spielen. 

Als wichtigste Ursachen des unbefriedigenden Koitus werden der durch Erektions
schwache und Ejaculatio praecox des Mannes des genugenden Reizes entbehrende Verkehr, 
sowie auch der in irgendwelcher Weise ausgeubte Coitus reservatus, interruptus und 
condomatus bezeichnet. Viel liegt natiirlich auch an der Anlage und Erziehung der Frau. 
Man kann sich gut denken, daB da, wo die gute Erziehung mit der Verabscheuung von 

1 Vgl. die Ausfiihrungen von Kisch "Das Geschlechtsleben des Weibes in physiologischer, patho
logischer und hygienischer Beziehung. Wien, Urban & Schwarzenberg, 1904. 
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allem, was mit der Sexualitat zu tun hat, zur zweiten Natur geworden ist, es Schwierig
keiten bereitet, die wahre Natur wieder durchschlagen zu lassen. 

Die Folgen unbefriedigten Sexualverkehres konnen eine Neurasthenia sexualis, 
eine Neurasthenie iiberhaupt und alle moglichen, ortlichen Reizerscheinungen, vielleicht 
sogar Geschwulstbildungen (Kisch! Kehrer 2 und Sellheim 3) sein. 

Wenn also gegen diese Storungen des Sexualverkehres etwas getan werden kann, 
so wird damit eine Forderung der Hygiene und Diatetik der Frau erfiilIt. Von seiten der 
Frau diirften verniinftige Erziehung und von seiten des Mannes geh6rige Potenz als Vor
bedingungen fiir ein befriedigendes Eheleben aufgestellt werden. Manches laBt sich bei 
verniinftiger Aussprache dazu lernen, wenn die Anleitung auch nicht leicht zu geben ist. 

3. Prophylaxe der gesundheitlichen Gefahrdung im Eheleben. 

Die Ehe ist, wie wir in Kapitel 5 "Grundziige des Ehelebens und der Ehegestaltung 
im iibrigen" naher sehen werden .. bei weitem nicht nur eine sexuelle Gemeinschaft. Die 
geschlechtliche Zusammenstimmung in der Ehe ist, wie im Kapitel 1 dieses Abschnittes 
"Eintritt in die Ehe" ausgefiihrt wurde, nicht zum wenigsten abhangig von dem richtigen 
Verheiratungsalter und dem richtigen Altersverhaltnis der Gatten. Unsere sozialen und 
okonomischen Bedingungen ergeben fUr den Mann ein Sink en des Willens zur Ehe und 
ein unerwiinschtes Ansteigen des durchschnittlichen Heiratsalters. Fiir die Frau ist eine 
friihe Verheiratung giinstig. Spatheirat bringt ihr leicht schwere gesundheitliche 
Schadigungen durch den spaten Eintritt in die Fortpflanzungsmoglichkeit. 

Die Ehe wird von vielen als Heilmittel angesehen. Zweifellos konnen geregelte Lebens
weise und bessere gegenseitige Pflege Mann und Frau niitzen. Von der direkten Heilung 
von Krankheiten ist aber nichts zu halten. DaB bleichsiichtige Madchen in der Ehe oft 
aufbliihen, diirfte vielleicht in der innersekretorischen Beeinflussung durch die Sperma
einwirkung aufs Blut, die nunmehr bei Tieren wenigstens direkt nachgewiesen ist, seinen 
Grund haben. 

Unter allen Umstanden ist Krankheit und Abnormitat zunachst ais Heiratshindernis 4 

und als eine mehr oder weniger schwere Belastung der ehelichen Gemeinschaft einzuschatzen. 
In diesem Kapitel richte ich mich in der Hauptsache nach der feinsinnigen Auffassung 
von Bettmann 5. Schwere korperliche Allgemeinieiden und sexuelle Lokalleiden brauchen 
gar nicht vorhanden zu sein. Schon kosmetische Fehler in weiterem Sinne und Mangel 
korperlicher Eigenschaften, die bis zur Verheiratung dem gesunden Partner verborgen 
blieben, oder von ihm nicht geniigend eingeschatzt wurden, konnen eine schwere Ent
tauschung bereiten. So gewinnen an sich harmlose Hautanomalien, Hauterkrankungen, 
Muttermaler, Behaarungsanomalien, SchweiBabsonderungen, Geriiche je nach Sitz, Art 

1 Kisch, E. H., Das Geschlechtsleben des Weibes in physiologischer, pathologischer und hygienischer 
Beziehung. Wien, Urban' & Schwarzenberg, 1904. 

2 Kehrer, Zur Reform operativer und konservativer Indikation. Verhandl. d. dtsch. Ges. f. Gynakol. 
Innsbruck 1922. 

3 Sellheim, Metroendometritis und Metropathie. Deutsche med. Wochenschr. 1923. Nr. 22 u. 23. 
4 K u h n, P hi I a let h e s, Ehehindernisse. Handworter buch der Sexualwissenschaft von Max Marcuse. 

2. Aufl. S. 107. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 
5 Bettmann, Geschlechtsleben und Hygiene, im Handbuch der Hygiene von Rubner, v. Gruber 

und Ficker. 3. Abt. Bd. 3. Leipzig, Hirzel, 1923. 
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und Ausdehnung, die Bedeutung eines bis zum unuberwindlichen Widerwillen gesteigerten 
Nachteiles. Sie stoBen nicht nur den Nichtbefallenen ab, sondern gehen nicht selten mit 
einer psychischen Eigenart des Befallenen selbst einher, die ihm Scheu vor der sexuellen 
Beriihrung erweckt. 

Geringe Libido, Ausbleiben des Orgasmus, Frigiditat, Anaphrodisie, sexuelle An
asthesie, Dyspareunie, Nervositat, Hysterie und wie die nervosen Anomalien alle heiBen 
mogen, hindern an sich nicht den sexuellen Verkehr. Aber alle diese Zustande konnen 
fUr die ganze sexuelle Harmonie in der Ehe verhangnisvoll werden. Der Arzt muB sich 
der schematischen popularen Vorstellung ernstlich widersetzen, daB die Ehe hier etwa 
regelmaBig heilend und regulierend wirken konne, obwohl wir der Annahme huldigen, 
daB Art und Tempo der Annaherung des Mannes beim Einspielen des Sexualverkehres 
eine entscheidende Bedeutung fur die Resonanz der Frau zukommt. 

Keine Krankheitsgruppe kommt nach Haufigkeit und Bedeutung so sehr als Heirats
hindernis und Heiratsverderbnis in Betracht, wie die ansteckenden Geschlechts
krankheiten. Darum soll gerade daruber noch eine besondere Bemerkung gemacht 
werden. 

Die Bekampfung der Geschlechtskrankheiten im engeren Sinne und die Regelung 
der Prostitution sind zwei Kapitel, die zwar in bezug auf das VorIeben des Mannes eine 
wichtige Beziehung zur Hygiene des Ehelebens haben, deren eingehende Erorterung aber 
hier zu weit fuhren wurde. Es sei in dieser Richtung auf die vorzuglichen Ausfuhrungen 
von Bettmann im "Handbuch der Hygiene" von Rubner, von Gruber und Ficker 
verwiesen. lch werde mich hier darauf beschranken, nur im Anklang an Bettmann 
eine kurze Andeutung zu machen, in welcher Weise der Verschleppung der Geschlechts
krankheiten in die Ehe vorgebeugt werden' kann. 

Fur die Beurteilung, ob die Ansteckungsfahigkeit eines Syphilitikers als erloschen 
gelten dad, suchen wir nach einer Formel, die das Alter der Krankheit, ihren VerIauf, 
die Art ~nd Starke der Behandlung und spezielle KrankheitsauBerung in Rechnung setzt. 

Die fruhere klinische Edahrung hatte gelehrt, daB nach gehOriger Behandlung die 
Ansteckungsfahigkeit meist im funften Jahre ~rloschen ist. Es gibt aber doch Falle, die 
sich noch spater als infektios erweisen. In der Wassermannschen Reaktion haben wir 
eine Untersuchungsmethode gewonnen, die bei positivem Ausfall beweist, daB die Syphilis 
noch nicht vollig ausgeheilt ist. Damit ist aber noch nicht ganz erwiesen, daB die Krankheit 
noch infektios sein kanne. Umgekehrt ware es unzulassig, den negativen Ausfall der 
Wassermannschen Reaktion. fUr sich allein im Sinne einer Heiratserlaubnis entscheiden 
zu lassen, denn er ist bei weitem kein vollwertiger Beweis fUr das Erloschensein der In
fektiositat. 

Wir konnen dieses Untersuchungsmittel nur im Zusammenhang mit anderen Anhalts
punkten verwerten. Die Ungefahrlichkeit der Kranken ist urn so gewisser anzunehmen, 
je friiher im VerIauf des Leidens die Wassermannsche Reaktion negativ geworden ist 
und bei klinischer Symptomfreiheit und ausgiebiger Behandlung in zahlreichen, langere 
Zeit fortgesetzten Untersuchungen sich dauernd negativ erwiesen hat. Wir besitzen somit 
nur relative, nicht absolqte MaBstabe fur die Beurteilung der Ansteckungsgefahrlichkeit 
eines Syphilitikers. . 
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Bei der Gonorrh6e st6Bt die Feststellung, ob die Ansteekungsfahigkeit eines Ehe
kandidaten erlosehen lst,- erst reeht auf allergr6Bte Sehwierigkeiten. Wohl kann die 
Infektion so weit zuriiekliegen, der Verlauf der Erkrankung so leieht und unkompliziert 
gewesen sein, daB aIle Resterseheinungen fehlen und eine geniigende Beobaehtung ein 
so einwandfreies Ergebnis geliefert hat, daB arztlieherseits unbedenklieh eine vollkommene 
Heilung angenommen werden darf; a ber mehr wie eine nur einigermaBen zuverlassige 
Beurteilung ergibt sieh daraus doeh nieht .. Auf keinen Fall ist ein negatives Ergebnis 
der Gonokokkenuntersuehung uneingesehrankt im giinstigen Sinne verwertbar oder gar 
heweisend. Es zeigt sieh gar haufig der Mann' hinterher doeh noeh als infekti6s. Diese 
traurige und der Frau verhangnisvolle Tatsaehe wird vielleieht erst geraume Zeit naeh der 
EhesehlieBung, unter Umstanden unter Ausbreitung des Leidens auf die inneren Genitalien, 
naeh der Geburt eines Kindes, offenkundig, obwohl die Ansteekung der Frau bereits kurze 
Zeit naeh der Verheiratung erfolgtwar. Gelegentlieli kommen die Tripperkeime beim Manne 
von versteekten und verkapselten Herden aus tatsaehlieh erst naeh langer Zeit, vielleieht 
erst naeh Jahren, wieder zum Vorsehein, und zwar so, daB keineswegs aufdringliehe Sym
ptome auf diese erneute Gefahrliehkeit aufmerksam machen. Die chroniseh gewordene 
Gonorrh6e des Mannes bleibt also fUr die Verheiratung eineunheimliche Erkrankung. 

Urngekehrt geht es nieht an, wie es so oft gesehieht, lediglich aus der Tatsache, daB 
der Mann einmal GonorrhOe gehabt hat, den SchluB zu ziehen, die Frau miisse aueh an
gesteekt sein. Das trifft nieht einmal zu, wenn bei der Frau entziindliehe Erseheinungen 
naehgewiesen werden k6nnen. Entziindungen k6nnen bei Frauen doeh auch in vielEm 
Fallen eine andere Quelle haben. 

Die Einsehleppung der Gonorrh6e in die Ehe bleibt um so bedenklieher, als damit 
gerechnet werden muB,daB durch den sexuellen Verkehr die Infektion immer wieder 
zwischen den beiden Gatten hin- und herpendelt, solange nicht die schwer zu erreichende 
Heilung gelungen ist. 

Die Gonorrh6e steht obenan unter den Erkrankungen, welche der Quantitat der 
Nachkommen im Wege sind, sei es infolge von Komplikationen beim Manne, welche die 
Zeugungsfahigkeit ausschlieBen, sei es durch Lokalisation bei der Frau, die eine Konzeption 
und das Austragen der Frucht hindert. 

Die arztliche Eheberatung ist also, wie man sieht, nieht nur sehr verantwortungsvoll, 
sie wird oft geradezu zu einer diplomat is chen Aufgabe, zumal heutzutage aueh das Geeetz 
sieh hinter die ganze Frage zu stellen bestrebt. § 5 des Gesetzes zur Bekampfung derGe
sehleehtskrankheiten soll bestimmen: 

"Wer weiB oder den U mstanden nach annehmen muB, daB er an einer mit Ansteckungs
gefahr verbundenen Geschleehtskrankheit leidet und trotzdem eine Ehe eingeht, ohne 
dem anderen Teil vor Eingehung der Ehe iiber seine Krankhei~ Mitteilung gemacht zu haben, 
wird mit Gefangnis bis zu drei J ahren bestraft. Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein." 

Der Infizierte wird also saehverstandigen Rat dariibereinholen, ob er sich als nieht 
mehr ansteekungsfahig betrachten kann. Man darf wohl der Meinung sein, daB das Urteil 
eines anerkannten Sachverstandigen, das keine Einwande gegen die Heirat ergibt, dem 
Ehekandidaten weitgehende Offenbarungenersparen sollte, wenn sie nicht ausdriieklieh 
von der Gegenseite eingefordert werden. Eserseheintkeineswegs n6tig oder auch nur er
wiinscht, daB diese etwas von der friiheren Gesehlechtskrankheit des Ehekandidaten 
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eriahrt, wenn sie nur dariiber beruhigt sein kann, da.B die Verbindung mit ihm keine Gefahr-' 
bedeutet. 

Der alte Hausarzt der Familie war {riiher auch in den Fragen der Gattenwahl der' 
jungen Generation der zustandige Berater; Diese Aufgabe ist nach den Angaben VOR. 

Kuhn 1 in der Neuzeit sehr in den Hintergrund getreten, einmal deshalb, weil die Haus
arzte immer seltener geworden sind und der iiberwiegende Teil des deutschen Volkes auf
die Kassenarzte angewiesen ist, bei denen die vorwiegend hausarztliche Tatigkeit vollig
unterdriickt ist und nur die Behandlung von Krankheitszustanden gelohnt wird. Sehr
wichtig ist die Einrichtung amtlicher Eheberatungsstellen, wie sie sich in Dresden, Wien,. 
Berlin und :e:amburg befinden. Einen besonderen Fortschritt bedeutet es, da.B z. B. die 
Dresdener Ortskrankenkasse die Kosten der Eheberatung fiir ihre Mitglieder tiber-
nommen hat. 

Der Arzt kann die Interessen von Mann und Frau wahren, wenn sich die Ehekandidaten . 
ganz allgemein die gegenseitige Vergewisserung verschaffen wollen, da.B bei ihnen }reine·· 
krankhaften Voraussetzungen bestehen, die bei richtiger Wiirdigung des Wesens derEhe· 
sie von der Verbindung Abstand nehmen lie.Ben. Solche generelle Ausdrucksweise betrifft 
also keineswegs allein die Geschlechtskrankheiten, und gerade dadurch, da.B es sicll um eine.· 
allgemeine Bestatigung handelt, wird ja auch bei vielen die Frage der geschlechtlichen. 
Erkrankung tiberhaupt zuriicktreten konnen und der Beriicksichtigung der Geschlechts
krankheit das Vordringliche gegeniiber dem Ehepartner genommen werden, ohne da.B 
in bezug auf Aufmerksamkeit diesem wichtigsten Punkte gegeniiber von seiten des Arztes. 
etwas zu fehlen brauchte. 

Von seiten des Staates sollte der Einfiihrung gegenseitiger Ubergabe solcher Heirats
zeugnisse 2 zwischen den Brautleuten die gro.Bte Forderung zuteil werden, was spatestens. 
bei der standesamtlichen Meldung der Brautpaare seinen Ausdruck durch dieUbergabe
eines geeigneten Merkblattes finden konnte und heutzutage auch schon in der Tat geschiehL 

Ich lasse hier den Wortlaut eines Merkblattes folgen, wie es z. B. denbeim Standesamt. 
Halle sich Meldenden in die Hand gedriickt wird. 

Dieses Merkblatt solI der Standesbeamte gemaB § 45 Abs. 5 des Personenstandsgesetzes den Ver-
lobten und denjenigen, deren Einwilligung zu der Verehelichung nach dem Gesetze erforderlich ist, vor
Anordnung des Aufgebots aushandigen. 

Wer willens ist, sich zu verehelichen, moge nachstehendes beachten und beherzigen. 
Gesundhei t von Mann und Frau ist ein Grundpfeiler fiir das Gliick der Ehe. 1m gesunden Menschen . 

wohnen gesunder Sinn, Kraft und Schaffensfreude, kttrz, aIle diejenigen Korper- und Geisteskrafte, die . 
Zufriedenheit im ehelichen Leben und eine gesunde Nachkommenschaft verbiirgen. 

Krankheit des einen wirkt schadigend auf den anderen, macht ihm vermehrte Arbeit, driickto. 
auf die Lebensfreude, bringt Kummer und Sorge ins Raus. 

Krankheiten konnen bei dem Zusammenleben in der Ehe auf den anderen Gatten iibertragen werden. 
Ganz besonders hart aber werden die Kinder von gewissen Krankheiten der Eltern getroffen. Schon_ 
wenn Krankheit von Vater oder Mutter nur ungiinstige wirtschaftliche Verhaltnisse in der Ehe zur Folge ° 

hat, leiden darunter Gedeihen und Erziehung der Kinder. Noch schliminer aber ist, daB gewisse Krank
heiten oder die Veranlagung hierfiir'auf die Kinderiibergehen und ihre korperIiche und geistige Entwickelung 
schwer schadigen. Auch erzeugen kranke Eltern meist schwachliche, leicht zur Erkrankung neigende O

" 

Kinder. Bl~ibt die Ehe kinderlos, so ist nicht selten elterliche Krankheit daran schuld. 

1 Kuhn, Philalethes. Eheberatung. Randworterbuch der Sexualwissenschaft von Max Marcuse._ 
2. Aufl. S. 103. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 

2 Derselbe. Ehezeugnisse. Randworterbuch der Sexualwissenschaft von Max Marcuse; ° 2. Aufl._ 
S. 147. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 
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Besonders unheilvoll sind fiir die Eltern wie Kinder die Tuberkulose (Schwindsucht) sowie die 
Geschlechts· und Geisteskrankheiten; nicht minder verderblich wirken Trunksucht und Mor
phium- oder KokainmiBbrauch. 

Deshalb ist es fiir jeden, der heiraten will, heilige Pflicht - gegen sich selbst, gegeniiber seinem 
ktinftigen Ehegatten und den erhofften Kindern sowie gegeniiber dem Vaterland, das dringend einen ge
sunden Nachwuchs braucht - daB er sich vorher vergewissert, ob der wichtige Schritt zur Ver
ehelichung mit seine m Gesundhei tszustand sich verein baren laBt. 

Die Brautleute miissen ernstlich priifen, ob nicht nur die gegenseitige Liebe und die wirtschaftlichen 
Verhaltnisse, sondern auch die beiderseitige Gesundhei t Gewahr fiir ein gliickliches und befriedigendes 
Eheleben bieten. Dafiir, daB diese Priifung geschieht, tragen die Verantwortung auch die Eltern der 
Brautleute sowie die Vormundschaftspersonen und sonstige Elternvertreter, die rechtlich und 
sittlich jederzeit fiir das Wohl ihrer Pflegebefohlenen zu sorgen verpflichtet sind. 

Nur der Arzt kann sagen, ob eine Krankheit vorliegt, welche zurzeit die Heirat 
nicht ratsam erscheinen laBt. Gar mancher ist krank, ohne es iiberhaupt zu wissen. 

Verlobter und Verlobte, jeder von beiden, sollen zu einem Arzt, der ihr Vertrauen genieBt, gehen 
und ihn um sein sachverstandiges Urteil bitten. Frei und offen soli ihm die volle Wahrheit gesagt werden. 
Zu Besorgnis liegt kein Grund vor, denn der Arzt muB Verschwiegenheit wahren, setzt sich sogar straf
rechtlicher Verfolgung aus, wenn er diese Pflicht verletzt. Widerrat der Arzt angesichts des augenblicklichen 
Gesundheitszustandes die Ehe, so sollen die Verlobten auf Vernunft und Gewissen horen und von dEr 
EheschlieBung bis auf weiteres Abstand nehmen. Viel groBer ist der Schmerz und ungleich bitterer ist die 
Enttauschung, wenn sie diesem Rat nicht folgen, mit seligen Erwartungen in die Ehe eintreten, hinterher 
~ber. mit ihren Hoffnungen Schiffbruch leiden. In der Regel wird iibrigens die arztliche Untersuchung 
nur die Bestatigung der Heiratsfahigkeit bringen. Schon oft ist die bange Sorge, untauglich fiir die Ehe 
zu sein, durch arztliche Untersuchung behoben, in vielen Fallen dem Untersuchten daneben wertvoller 
arztlicher Rat zur Behebung seines der Verehelichung nicht weiter hinderlichen Leidens zuteil geworden. 

Aber auch wer tatsachlich in einem zur Verheiratung nicht geeigneten Gesundheitszustande be
funden werden sollte, wird oft genug yom Arzte zugleich erfahren, daB er mit arztlicher Hilfe seine Ge
sundheit wieder zu erlangen vermag. Er kann dann einige Zeit spater mit gutem Gewissen und mit be
griindeter Aussicht auf wahres Familiengliick die Ehe schlieBen. 

Von de mErge bnis der arztlichen Befragung sollen sich die Brautleu te gegensei tig, 
bevor sie den endgiiltigen EntschluB zur Verehelichung fassen, unterrichten oder sich 
durch Ver mittlung ihrer Eltern, Vor miinder oder sonstigen Eltern vertreter Kenntnis 
geben. Wer dies unterlaBt, begeht schweres Unrecht, das sich bitter rachen kann. 

Wer aber weder rein menschlichen Geftihlen, noch dem Rufe des Gewissens Gehor gibt, der sei 
darauf aufmerksam gemacht, daB nach dem Biirgerlichen Gesetzbuch (§§ 1333, 1334) eine Ehe fiir nich tig 
erklart werden kann, wenn einer von beiden Teilen bei der EheschlieBung nicht hinreichend tiber die 
Personlichkeit und die entscheidenden. Eigenschaften des anderen unterrichtet war. Wer den anderen 
schuldhaft ansteckt, macht sich auch schadenersatzpflichtig (§ 823), ja er setzt sich sogar der Gefahr 
strafrechtlicher Verfolgung aus. 

Mogen vorstehende Darlegungen bei allen, die es angeht, Beachtung und Befolgung finden. Sie 
stiitzen sich auf ernste, in zahlreichen Fallen durch das praktische Leben der Vergangenheit und Gegenwart 
bestatigte Erfahrungen; sie sollen in wohlmeinender Absicht nur verhiiten, daB Heiraten stattfinden, 
die aller Voraussicht nach ungliickliche Ehepaa.re und Kinder schaffen und dem Staate einen 
minderwertigen, ja unbrauchbaren Nachwuchs bringen wiirden. 

Dem Arzt wird in der Eheberatung ein gewaltiges Ma.B von Verantwortung zu
geschoben. Es liegt im Interesse der Beteiligten, sich das erwunschte arztliche Gutachten 
moglichst fruh, also schon vor oder beim Eingehen des Verlobnisses zu verschaffen. Der 
Austausch der Gesundheitszeugnisse sollte' dem "Austausch der Photographien" wo
moglich vorausgehen; jedenfalls ist er wichtiger, denn er gibt ein Bild von dem Inneren 
im Gegensatz zur Photographie, die sich nur mit dem AuBeren befaBt. 

Eine spatere Begutachtung hat im negativen Fane das Mi.Bliche, daB der kranke 
Teil dem Gesunden sich nicht geme offenbaren will, weil er sich beim Ruckgange des Ver
lobnisses vor der gesellschaftlichen Blo.Bstellung scheut. Die Situation ist fUr den Arzt 
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m solehen Fallen nieht leicht, und ieh sehlieBe mieh in bezug auf das Verhalten aueh 
wied er den Ausfiihrungen des erfahrenen Bet t mann an: 

In solchen Zusammenhangen kann der bereits angefiihrte § 5 des Gesetzes zur Be
kampfung der Gesehleehtskrankheiten wesentliehe Bedeutung gewinnen, welehe dureh 
die Bestimmungen iiber Gesundheitsgefahrdung und iiber die naehtragliehe Anfeehtbarkeit 
der Ehe verstarkt wird. Es ist alles daran gelegen, gerade in dies en Fallen dafiir zu sorgen, 
daB es iiberhaupt nieht zu einer Verheiratung kame, oder daB die Gegenseite mindestens 
noeh reehtzeitig Kenntnis von der Saehlage erhielte. Es seheint unbedingt geboten, daB 
ein Arzt, der auf irgendeine Weise davon unterriehtet ist, daB sein Patient mit einer 
noeh ansteekenden Gesehleehtskrankheit vor der Verheiratung steht, sieh darum bemiiht, 
den Kranken zuriiekzuhalten undihn zu den notwendigen Offenbarungen und Sehritten 
zu veranlassen. 

Widersetzt sieh der Kranke dem Verlangen, oder bleibt es zweifelhaft, ob der Patient 
der Verpfliehtung naehgekommen ist, wie sie ihm der § 5 des Gesetzes zur Bekampfung 
der Gesehleehtskrankheiten auferlegen will, so muB es dem Ermessen des Arztes anheim
gestellt bleiben, ob er es fiir riehtig halt, im Sinne einer hOheren Pflieht das Berufsgeheimnis 
hintanzusetzen und die Aufklarung der Gegenseite herbeizufiihren, um frevelhaftes Unheil 
zu verhiiten. Bettmann ist der Ansieht, daB gerade in solehen Fallen das Verbot der 
un b efugt en Offenbarung nieht allzu starr und angstlieh ausgelegt werden darf. Ob der 
Arzt den Ausweg wahlen kann, die Vermittlung einer Beratungsstelle in Ansprueh zu nehmen, 
ist zweifelhaft. Der § 8 des Gesetzes zur Bekampfung der Gesehleehtskrankheiten verlangt 
die Meldung an der Beratungsstelle, wenn der Kranke naeh seinen personliehen Verhalt
nissen andere gefahrdet. Der Grad der Gefahrdung bleibt aber ungewiB, wenn der Ver
heiratungstermin etwa noeh nieht endgiiltig feststeht, und wenn zum Beginne der Ehe 
die Ansteekungsfahigkeit noeh wesentlieh besehrankt oder gar ganzlieh beseitigt werden 
kann. Die Weiterbehandlung Gesehleehtskranker in der Ehe ist femer imstande, die 
Gefahr der Ubertragung einer Gesehleehtskrankheit herabzusetzen oder zu beseitigen. 

Alles in allem ergeben sieh immerhin weitgehende Mogliehkeiten, die Verheiratung 
von Personen zu hintertreiben, die einem Ehepartner die naheliegende Gefahr einer ge
sehleehtliehen Ansteekung braehten, Eine vollkommene Unterbindung konnten aueh die 
strengsten Verbote und ZwangsmaBnahmen nieht herbeifiihren. Die besten Garantien 
sind sehlieBlieh immer wieder in der personliehen Gewissenhaftigkeit der Erkrankten 
und in der naehdriiekliehen Betonung ihrer Verpfliehtung gegen sieh, den Ehepartner 
und vor allen Dingen die Naehkommensehaft beim Eingehen einer Ehe zu finden. 

Die sinngemaBe und ausgiebige Anwendung strafreehtlieher Bestimmungen iiber 
Gesundheitsgefahrdung und Korperverletzung kann dureh die Absehreekung, die sie mit 
sieh bringt, einen gewissen Schutz gegen die Einsehleppung von Krankheiten in die Ehe 
begriinden. Da aber gerade bei den Gesehleehtskrankheiten weitgehende, personliehe 
Hemmungen gegen das Anrufen der Geriehte bestehen, und die Strafverfolgung nur auf 
Antrag des bedrohten oder bereits gesehadigten Ehegattens erfolgt, bleibt die praktisehe 
Wirkung des Strafgesetzes meist illusoriseh. 

Wenn aueh die zivilreehtliehen Bestimmungen tiber Eheanfeehtung und Eheseheidung 
herangeholt werden konnen, so bringen sie dem dureh die Gesehleehtskrankheit Ge
sehadigten, aueh wenn er obsiegt, meist nur eine unvollkommene und fragwiirdige 
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Remedur. Die Hauptaufgabe, eine Einschleppung der Geschlechtskrankheiten iiberhaupt 
zu verhiiten, wird somit durch die Rechtsbestimmungen wohl gestiitzt, aber keineswegs 
gesichert. 

Der Vollstandigkeit halber sei erwahnt, daB nicht nur Geschlechtskrankheiten, 
sondern auch andere Leiden, die aus der sexuellen Gemeinschaft eine Gefahr fUr die andere 
Ehehalfte bringen, oder solche, welche die sexuelle Gemeinschaft unmoglich machen, 
zu erfolgreicher Klage fiihren konnen. 

Was yon den Geschlechtskrankheiten als Gefahrdung des Ehelebens gilt, trifft 
natiirlich fiir aIle iibrigen, vor allen Dingen die ansteckenden Krankheiten, insbesondere 
die Tuberkulose zu. 

4. Fortpflanzungsregulierung 1. 

Pradestiniert zum Herrn des Instinktes und aller auBeren Bedingungen, erhalt der 
Mensch die Freiheit, seine Fortpflanzungsbetatigung in weiten Grenzen nach Belieben 
auszudehnen oder einzuschranken, das heiBt selbstandig zu regulieren. Dadurch unter
scheidet sich der Mensch von der Natur aus von Pflanze und Tier. 

Von dieser Menschenwiirde ist uns heute in Deutschland viel genommen. Wir konnen 
in dem diffizilsten Punkte menschlicher Freiheit nicht mehr tun und lassen, was wir wollen. 
Wir miissen bis zu gewissem Grade uns danach richten, was ein gemeinsamer Zwingherr 
uns aufdrangt. 

Friiher durfte die Einrichtung unserer Fortpflanzung nach hohen Zielen streben. 
Heute sehen wir uns gezwungen, Minimalforderungen gerecht zu werden. Kinderreichtum 2 

ist in dieser Zeit des Niederganges die einzige wertbestandige Lebensversicherung unseres 
Volkes. Wir brauchen nur die Gegenfrage zu stellen: Wo kamen wir hin, wenn der Kinder
segen aufhOrte? 

Der Schwerpunkt und der schwierigste Punkt der Frage Iiegt fUr uns nicht in dem 
Prinzip, dessen Bejahung unumstoBlich ist, sondern in dem Grade, in welch em dem 
Naturgesetz von der Fortpflanzung entsprochen werden darf und muB. 

In dies em Punkte sind wir leider genotigt, von dem von uns friiher geauBerten 
Idealismus 3 ein gut Teil zuriickzustecken. Fiir das deutsche Frauenleben ist das eine 
herbe Sache. 

Fiir uns kann es sich heute nicht mehr darum handeln, einem hohen, aber unerfiillbarem 
Ideal nachzuhangen, sondern wir miissen uns auf den Boden derTatsachen stellen. Bei der 
unvermeidlichen Nachwirkung ideeller Forderungen in der Nachkommenfrage, wie sie 
fiir die Menschheit im allgemeinen bestehen und fUr uns auch friiher bestanden haben, 
hoffentlich auch wiederkehren werden, ist es dringend notig, auf die dazu in einem gewissen 
Widerspruch sich befindlichen Realitaten unserer Zeiten und unseres Volkes nachdriicklichst 
hinzuweisen. Nur so kann die richtige Mischung zwischen Wollen und Konnen in dieser 
akuten Lebensfrage in unserem heutigen Deutschland zustande gebracht werden. 

1 VgI. meine Ausfuhrungen im Geheimnis vom Ewig-Weiblichen. I. c. 
2 Kober, Der Kinderreichtum, eine Lebensnotwendigkeit fiir unser Yolk. Verein der .Ante Halle a. S. 

am 14. Nov. 1923. Munch. med. Wochenschr. 1924. Nr. l. 
3 Vortrag 13, Produktionsgrenze und Geburtenruckgang und Vortrag 14, Fortpflanzungspflege 

im Geheimnis vom Ewig-Weiblichen. 2. Auf I. Stuttgart, Enke. 
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Der Kardinalpunkt der brennenden 'fagesfrage ist: Die richtige Form einer Fort
pflanzungsregulierung, um die wir nicht mehr herumkommen, muB gefunden werden. 

Es besteht auf diesem Gebiete ein energetischer Zusammenhang, dem mall 
durch richtige und sparsame KrMteverteilung gerecht werden muB. Wir haben einen 
Wettbewerb zwischen SelbsterhaItung und Fortpflanzung, der sich seit dem unverhohlenen 
Vernichtungswillen unserer Feinde zu einer unausweichlichen Notwendigkeit (dira neces
sitas!) zugespitzt hat. Es geht jetzt hart auf hart. Hunger ringt unmittelbar mit Fort
pflanzung. 

Die Bedruckung wirkt schon verderblich nicht nur auf die tatsachliche Fortpflanzungs
betatigung, sondern auch lediglich auf die ErhaItung der Fortpflanzungsbereitschaft der 
deutschen Frau zuruck. Das ersieht man am besten daraus, daB unser arztliches Handeln 
bereits in dieser Richtung weitgehendst Rucksicht nehmen muB. rch will darauf mit wenig 
I 
Wort en eingehen, weil dadurch die Fortpflanzungsnot unserer Zeit am besten ins 
rechte Licht gesetzt wird. 

Da, wo eine Konkurrenz von Fortpflanzungswachstum und Reparatur
bedurfnis fur den von einer auszehrenden Krankheit befallenen weiblichen 
Organismus eintritt, machen wir Arzte gelegentlich mit gutem Erfolg den Versuch, 
analog den naturlichen Verschiebungen der Wachstumsmoglichkeiten durch eine kunstliche 
Beschrankung des Fortpflanzungswachstums die ganze Kraft des Organismus auf die 
Ausheilung der Krankheit zu konzentrieren. Hierher gehOrt die allgemein anerkannte, 
kunstliche Schwangerschaftsunterbrechung bei Lungenkranken usw., um Schwanger
schaftswachstum, Kinderstillen usw. zu ersparen. Weniger anerkannt und empfehlenswert -
wenn auch folgerichtig - ist der Gedanke, durch Herausnahme des Fruchthalters den 
Zwang zu monatlich wiederhoItem Blutersatz zu vermeiden und den dadurch freiwerdenden 
KraftiiberschuB der Ausheilung der Tuberkulose zugute kommen zu lassen. 

Unumgangliche Voraussetzung fur das Gelingen solcher energetischer Spekulationen 
ist aber die Moglichkeit einer ausreichenden Ernahrung und womoglich die Steigerung 
der Ernahrung. 

Bei der heutigen, immer noch vielfach verbreiteten Un t erernahrung wird die 
Grenze der Leistungsfahigkeit viel rascher als fruher erreicht. Das gilt flir aIle Anstrengungen, 
ganz besonders aber beim Weibe flir den 1'ribut, den es der Fortpflanzung zu leisten hat. 
Hierher rechnen wir auBer der tatsachlichen Fortpflanzungsbetatigung in Form von 
Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Kindersaugen, Kinderaufzucht usw. auch schon 
die organische Aufgabe des Wiederersatzes von verlorengegangenen Korperkraften bei 
der monatlichen Regel im Sinne der ErhaItung der Fortpflanzungsbereitschaft. 

Wie wir als Folge jener durch die Unterernahrung bedingten Krafteverschiebung 
und KrMtebeschrankung jede krankhafte Verstarkung der Periodenblutung viel ernster 
als £ruher nehmen, so liegt es nahe, auch heute schon von einem zehrenden EinfluB der 
normalen Peri ode, der normalen Schwangerschaft, des normalen Stillens, der normalen 
Kinderaufzucht auf den unterernahrten Frauenkorper zu sprechen und ihn in An· 
schlag zu bringen. AIle Zumutungen an den Korper und seine Kraftebilanz finden unter 
unseren heutigen LebensverhaItnissen viel mehr als zu anderen Zeiten ihre Resonanz 
in der wirtschaftlichen Lage des einzelnen Menschen. 

6* 
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Urn diesen innigen Zusammenhang und die dabei in Betracht kommenden Werte 
zu beleuchten, eine kleine Berechnung: Man mache nur einmal einen Uberschlag, was 
uns die Unterhaltung der standigen Fortpflanzungsbereitschaft bei unseren Frauen in 
Deutschland allein kostet. Gering angeschlagen etwa 100 Gramm Korpersafte, in der 
Hauptsache das kostbare Blut, gehen pro Regel verloren. Nur zehnmal im Jahre gerechnet 
macht das ungefahr 1 Liter. Multipliziert mit der Zahl der menstruierenden Frauen, verviel
faltigt mit dem Kraftaufwande (der Kalorienzahl), der zum Wiederersatz des Blutes not
wen dig ist, gemessen an den Marktpreisen der Nahrungsmittel, ergibt das einen ganz un
geheuren Wert, den wir bei unseren sonstigen Entbehrungen nur mit Muhe und Not auf
bringen. Eigentlich sind wir so arm geworden, daB wir uns den biologischen Luxus der 
Erhaltung steter Fortpflanzungsbereitschaft durch die normale Periode kaum mehr leisten 
konnen! 

Jedenfalls bedingt die Erschwerung des Blutersatzes infolge der allgemeinen chro
nischen Unterernahrung automatisch eine nicht unbetrachtliche Anzeigeverschiebung 
bei der Behandlung krankhaft gesteigerter Blutungen. Wie mit dem Ersatz verlorenen 
Blutes geht es aber mit der Zumutung aller organischen Leistungen auf dem Gebiete der 
Fortpflanzung. Wir erleben eine groBe Umwalzung, an der nicht ohne weiteres achtlos 
voriibergegangen werden darf. 

Gesellt sich j etzt zur Belastung durch Schwangerschaft noch eine zehrende Er
krankung, so vermag der unterernahrte Organismtls dieser. doppelten Belastung, 
statt einer normalen, nur eine verminderte Leistungsfahigkeit entgegenzusetzen. Es 
kommt rascher und uberraschender als bei guter Ernahrung oder gar Ernahrungs
steigerung zur ge£ahrlichen, ja lebensgefahrIichen Anstrengung, welche die 
Schwangerschaftsunterbrechung dringend erheischt. Ein solch wichtiger, wenn auch 
noch wenig exakt bestimmter Faktor in der Korperbilanz, die chronische Unter
ernahrung, ist geeignet, die an sich nicht leichte Entscheidung des Arztes in Sachen der 
Entlastung der werdenden Mutter in hohem Grade zu komplizieren. Das war der 
Grund, warum ich auf dies en Punkt etwas mehr eingegangen bin. 

Fur die Anzeigestellung zur Schwangerschaftsunterbrechung besteht schon an sich 
oft genug eine groBe Unsicherheit und Schwierigkeit. Die Entscheidung, daB eine Lebens
gefahr, der man auf andere Weise als durch kunstliche Entlastung nicht aus dem Wege 
gehen kann, vorliegt, gilt nicht immer fur die Gegenwart, sondern muB oft langere oder 
kurzere Zeit vorausgenommen werden. Wir sollen uns womoglich ganz im Anfange 
der Tragzeit dahin aussprechen, ob eine akute Lebensgefahr im weiteren Vedaufe der 
Schwangerschaft, bei der Geburt oder gar erst im W ochenbett zu erwarten sein wird. 
Dabei ist unter Berucksichtigung aller einschlagigen Faktoren die Lage des Arztes noch 
leicht, wenn er sich in einer die Entlastung ablehnenden oder bejahenden Richtung be
s tim m t aussprechen kann. 

Nicht immer liegen aber die Verhaltnisse so klar und einfach. Dem Arzt bleibt in 
einzelnen Fallen zweifelhaft, wie er sich entscheiden solI. Diese Zweifelsfalle sind die 
schwierigsten ung. somit fur die Praxis die wichtigsten. 

Was solI man aber im Zweifelsfalle tun? Manche durften geneigt sein, auch in solchen 
Fallen die Ablehnung der Erleichterung von dem Kinde auszusprechen. lch kann das 
nicht fur gerechtfertigt halt en und glaube, es geschieht der Kranken unrecht damit. 
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Ich neige in solchen Fallen - aber auch nur in solchen Zweifelsfallen - dazu, der 
Tragerin des Kindes ein gewisses S e I b s t b est i m m u n g S r e c h t einzura umen. Sie tragt 
ihre Hautzu Markte. Daher soIl sie selbst entscheiden, ob sie dem Kinde oder einem 
weiteren Kinde zuliebe eine Lebensgefahr auf sich nehmen will, oder ob ihr die eigene 
Gesundheit, an deren Erhaltung auBer ihr der Ehemann und die bereits vorhandenen 
Kinder interessiert sind, vorgeht 1. 

Diese kleine Abschweifung ins therapeutische Gebiet zeigt uns, daB die besonderen 
Verhaltnisse, unter denen wir jetzt leben miissen, geeignet sind, unsere seitherigen Auf
fassungen in Richtung des verscharften Wettbewerbes zwischen Selbsterhaltung und 
Fortpflanzung im allgemeinen nicht unbetrachtlich zu verschieben. Das, was fiir die 
arztliche Auffassung gilt, beansprucht eine noch viel groBere Wichtigkeit in volkswirt
schaftlichem Sinne. 

Wieviel Arbeit die Frau im Dienste der Fortpflanzung zu leisten imstande ist, ergab 
ein Vergleich ihres Eigenwachstumes im Aufbau des Korpers mit dem Wachstum iiber 
die Grenzen des Organismus hinaus (so kann man ihre Fortpflanzungsleistung bezeichnen). 
Eine Frau mit 2 Kindern hat nach 45 Jahren, bildlich gesprochen, drei ausgewachsene 
Menschen aufgebaut und davon die beiden letzten ungefahr im gleichen Tempo ihres 
urspriinglichen Eigenwachstums wahrend der Kinderjahre 2 (Abb. 6 Seite 16). 

Dieser Wettbewerb zwischen Fortpflanzung und Selbsterhaltung spitzt sich zu, 
sobald die Frau in so driickende wirtschaftliche Verhaltnisse eingepfercht wird wie bei 
uns. Auf der einen Seite tritt der viel Kraft verschlingende Arbeitszwang gebieterisch 
als erhOhte Anforderung an die einzig und allein verfiigbare Kraftquelle des Organismus 
heran. Auf der anderen Seite wird durch eine unzulangliche Wirtschaft der Kraftersatz 
des Organismus - statt, wie es zur Kompensation notig ware, erhoht zu werden - noch 
geschmalert. Zu hohe Ausgabeforderungen in Richtung der Arbeitsleistung mit zu ge
ringen Einnahmeposten des KrMteersatzes im KrMtehaushalt des Korpers wirken im 
gleichen Sinne verderblich auf den Organismus zuriick. Sie beschneiden in ihrer ver
einigten Riickwirkung seine Produktionsfahigkeit iiber die Grenzen des Organismus hinaus. 

Unter einer solchen Beschrankung der Produktionsgrenze haben wir, wie ich seinerzeit 
in meiner Schrift iiber Geburtenriickgang und Produktionsgrenze 2 nachgewiesen habe, 
schon vor dem Kriege in maBigem Grade gelitten (Abb. 30). Damals war es leicht, zu der 
Frage SteHung zu nehmen. Man konnte sich damit begniigen, Warnungen fUr die Zukunft 
auszusprechen. 

Heute ist die Frage in ein viel ernsteres Stadium getreten. Sie ist zur aktuellen 
Lebensfrage des einzelnen Elternpaares und unseres ganzen Volkes geworden. Schon 
vor dem Kriege wuBten wir, daB dem Menschen die Fortpflanzung an sich unter allen 
Lebewesen am meisten erschwert ist. Noch ein Unterschied zwischen dem Kulturmenschen 
und dem in ungezwungener Freiheit lebenden Wesen ist zu beachten. Dem Menschen 
fallen die Jungen auf die Dauer zur Last. Je alter sie werden, urn so groBer sind ihre An
forderungen an den Unterhalt. (Kleine Kinder, kleine Sorgen, groBe Kinder, groBe Sorgen!) 
Wir konnten nachweisen, daB schon in der Tierwelt einzelne Faktoren, wie Verminderung 

1 Sellhei m, Zur arztlichen Schwangerschaftsunterbrechung, gelegentliche Bemerkungen im Verein 
der Arzte in Halle a. S. am 7. Febr. 1923. Miinch. med. Wochenschr. 1923. 

2 Vortrag 13, Produktionsgrenze und Geburtenriickgang, im Geheimnis vom Ewig.Weiblichen. 1. c. 
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Ahb. 30. W ettbewer b der Fortpflanzungsarbeit der Frau mit den iibrigen Verbrauehsarten ihrer Kiirperkrafte. 

Das Eigenwaehstum des Organismus zerfallt in drei Hauptformen: den Aufbau des Kiirpers in den 
Entwieklungsjahren, die Erhaltung des Kiirpe~bestandes fiir das ganze Leben und die Kraftreserve fiir 
besondere auBergewiihnliehe Leistungen, z. B. Uberwindung einer Krankheit, Vollendung eines besonders 
8chwierigen \Verkes usw. Dazu kommt die Fortpflanzung als Wachstum iiber die Grenzen des Organis
mus hinaus, deren Last fast ausschlieBlich der Frau aufgebiirdet ist. Aufbau, Erhaltung, besondere Auf
gaben, Fortpflanzung sind gegeneinander nicht scharf und ein fiir allemal abgegrenzt, stehen aber im 
Wettbewerb. leh habe versucht, den Wettbewerb zwischen den vom Organismus zu bestreitenden Ver
brauchsformen der Energie in schematischer Weise darzustellen. Wir gehen aus vom "Kampf ums 
Dasein" undstellen ihn in die Mitte. Er konkurriert mit dem "Aufbau" in den Entwicklungsjahren, mit 
der "Fortpflanzung" und mit der "Bestanderhaltung" des Orga.nismus. Die Entwicklun$szeit wahrt bis 
zum 20. Jahre, die Fortpflanzung beginnt mit 20 Jahren, sinkt vom 40. bis 50. Jaure herab. Der 
Daseinskampf setzt energisch ein mit 20 Jahren und dauert irq. hiichsten Grade der Anspannung bis 
zum 45. Lebensjahre fort, urn von da an bis zum 50. Lebensjahre an Intensitat zu verlieren. Die 
Bestanderhaltung bleibt vom Beginne der Entwicklung bis zum Lebensende, also bis zu etwa 70 Jahren. 
Sie nimmt in dem Malle zu als der Kiirper seiner Ausbildung mit etwa 20 Jahren sich nahert und 

verliert sich zum Teil im Alter. 
Weun das erste Schema (1) in diesem Sinne etwa die Normalverteilung der verfiigbaren Energie auf 
die vier Verbrauchsarten darstellt, so zeigt die zweite Ahbildung (2) die Steigerung des Verbrauches 
durch den Daseinskampf auf Kosten des Aufbaues mit der Folge der Entwicklungsverziigerung und 

Fortpflanzungsverspatung und -verkiirzung. 
In der dritten Abbildung (3) ist die Steigerung des Verbrauchel fiir den Daseinskampf auf Kosten der 

Fortpflanzungsschadigung vor Augen gefiihrt. 
Eine letzte Abbildung (4) laBt die Steigerung des Verbrauches fiir den Daseinskampf auf Kosten der 

Bestandserhaltung mit der Folge der Lebensverkiirzung erkennen. 
(Nach Sellheim: Geheimnis des Ewig-Weiblichen. 2. Auf I. Stuttgart, Enke 1924.) 
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der Ernahrung, groBere Ausgaben fur Konstanterhaltung der Eigenwarme, korperliche 
Anstrengungen, groBere Anstrengung fUr die Erwerbung des Lebensunterhaltes, erhOhte 
Ausgaben fur den Wechsel des Federkleides beim Vogel usw. die Produktionsgrenze der 
Nachkommen erfahrungsgemaB herabsetzen. Dabei handelt es sich dort meistens nur urn 
vorubergehendes und vereinzeltes Auftreten solcher Fortp£lanzungsbeschrankung. 

Was wir heute am eigenen Leibe erleben, ist eine Permanenterklarung des Uber
maBes an Anstrengung, des Mangels an Heizmitteln, Kleidung, Nahrungsmitteln usw., 
also aller die Fortpflanzung erfahrungsgemaB reduzierender Faktoren auf einmal im groBten 
MaBstabe. Durch den Krieg und seinen unglucklichen Ausgang und den darauf 
folgenden wirtschaftlichen Kampf ist eine in diesem U mfange wohl noch nie 
dagewesene Verscharfung des Wettbewerbes zwischen Selbsterhaltung des 
Individuums und Fortp£lanzung von einem Volke dem anderen zugemutet 
worden. Das muB die Aufmerksamkeit aller, aber besonders der Arzte in hohem Grade 
erregen. 

Die Konkurrenz zwischen Selbsterhaltung und Fortpflanzung spitzt sich in unserem 
armen Deutschland immer mehr dahin zu: Eins oder das anderel In diesem Stadium 
uberlaBt der Mensch den Wettbewerb zwischen Selbsterhaltung und Fortp£lanzung nicht 
mehr der ihn leicht an den Rand des Bankrottes bringenden Selbstregulierung - wie 
sie sonst in der unbewuBten Natur sich einstellt - sondern greift, notgedrungen, bewuBt 
in diese Ordnung ein. 

Jeder Vernunftige laBt es fUr seine Person uberhaupt nicht erst zum Zusammen
stoBe kommen, sondern vermeidet den Konflikt durch rechtzeitige Korrektur seiner 
Kraftebilanz. 

Aus dieser Gewohnheit, sich nicht erst durch eine wirklich auftretende Verantwortung, 
sondern schon durch die bloBe Voraussicht einer Verantwortlichkeit in seiner Handlungs
weise bestimmen zu lassen, entspringt freilich die Gefahr einer Ubertreibung der 
V 0 r sic h t, a uch bei denen, bei welchen der Wettstreit noch nich t die dringendste Form 
angenommen hat. Es ist also im einzelnen FaIle nicht leicht zu sagen, ob die Unterlassung 
der Fortpflanzung uberhaupt oder weiterer Fortpflanzung aus einer wirklichen oder ein
gebildeten Kraftlosigkeit, neben der Selbsterhaltung die Sorge fUr Nachkomrnen Nber
nehmen zu konnen, sich herleitet. Die groBe unabsehbare Unsicherheit unseres gegen
wartigen Zustandes in Deutschland ist wohl geeignet, vielen Verheirateten und Unver
heirateten den Mut zur Unterhaltung einer Familie oder wenigstens einer groBeren Familie 
zu nehmen. 

Die Frage nach der von einem Elternpaar zu fordernden Kinderzahl ist 
als ein in hohem Grade von der Wirtschaft abhangender Faktor nicht fUr aIle Lander 
einheitlich zu beantworten. Es ist keinem Zweifel unterworfen, daB wir jetzt, durch die 
unendliche und maBlose Bedruckung von auBen, der Aktionsfreiheit auch im Inneren 
beraubt, in dieser Beziehung in einem Ausnahmezustand leben. Wir durfen deshalb nicht 
bei allgemein gUltigen Begriffen stehen bleiben, mussen tins vielmehr unseren speziellen 
Verhaltnissen anpassen, in der Hoffnung, daB es sich lediglich urn Ubergangsstadien zu 
besseren Zeiten handelt. Yom volkswirtschaftlichen Standpunkte kann ein Ratschlag 
jetzt nur das Minimum ins Auge fassen, das genugt, urn uns zu erhalten, mit der Aussicht, 
uns wieder hochbringen zu konnen. 
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Alles biologische Geschehen laBt sich schwer in Zahlen fassen. Aber die praktische 
Durchfuhrung einer Fortpflanzungsregulierung verlangt die Angabe von Zahlen. Einen 
ungefahren Anhaltspunkt mogen die Normen Grotj ans 1 geben. 

1. Jedes Elternpaar hat die Pflicht, eine Mindestzahl von drei Kindern uber das 
.funfte Lebensjahr hinaus hochzubringen. . 

2. Diese Mindestzahl ist auch dann anzustreben, wenn die Beschaffenheit der EItern 
eine Minderwertigkeit dfr Nachkommenschaft erwarten lassen durfte, doch ist in dies em 
FaIle die Mindestzahl in keinem FaIle zu uberschreiten. 

3. Jedes Elternpaar, das sich durch besondere Rustigkeit auszeichnet, hat das Recht, 
die Mindestzahl um das DoppeIte zu iiber~chreiten und fiir jedes iiberschreitende Kind 
eine materielle Gegenleistung in Empfang zu nehmen, die von allen Ledigen oder Ehe
paaren, sofern diese aus irgendwelchen Grunden hinter der Mindestzahl zuruckbleiben, 
beizusteuern ist. 

In dies en weisen Vorschriften ist neben der Erhaltung der Quantitat schon in ge
wissem Grade auf die ErhaItung der Qualitat Bedacht genommen. Auch liegt in dem System 
der Beisteuer aller zu den Kosten ein groBer Anreiz fUr die Fortpflanzung der einzelnen. 

Schon die Einhaltung dieser Minimalforderung Grotj ans aus der guten Zeit durfte 
fUr unsere heutigen VerhaItnisse eine gehorige Belastung bedeuten. 

Damit sind wir bei dem zweiten und schwierigsten, dem technischen Teil der Ge
burtenregulierung angelangt. Er ist wichtiger als der finanzielle und volkswirtschaftliche, 
weil er nicht nur mit Geld· abgemacht werden kann, sondern mehr oder weniger tief in die 
Freiheit der einzelnen Menschen, in ihr Wohlbefinden, in ihre physiologischen Funktionen 
und damit in ihr Korper- und Seelenleben und ihre Gesundheit eingreift. Fortpflanzungs
rBgulierung istein auBerordentlich wichtigesKapitel derGesundheitslehre, der Hygiene. 

Die personliche Beratung in der Fortpflanzungsfrage spielt in das Gebiet des Haus
arztes. Ihm steht auch schon ohne Rucksicht auf die staatlichen Interessen, aus rein 
gesundheitlichen Griinden, in gewissem Grade die Entscheidung zu, wieviele und in welchem 
Tempo die Frau Kinder nach ihrer individuellen Konstitution im Optimum vertragt. 
Da aber heute in Deutschland im allgemeinen die Leistungsfahigkeit der Frau im hohen 
Grade durch die MiBwirtschaft herabgesetzt wird, ist der Arzt mehr denn je gehalten, 
bei der Ergrundung der vertraglichen Kinderzahl auch die wirtschaftliche Lage des Ehe
paares in Rucksicht zu ziehen. 

Bei kerngesunden Frauen freilich findet die dem Staate zuzugestehende Kinderzahl 
ihre Grenze erst an der eigenen widschaftlichen Leistungsfahigkeit pI us dem staatlichen 
ZuschuB. Aber dann taucht auch hier das Gespenst der Regulierung auf! 

Das Ehepaar darf von seinem Hausarzt erwarten, daB er, wenn er eine Regulierung 
der Fortpflanzungsbetatigung schon aus konstitutionellen Grunden fUr angezeigt haIt, 
auch die Mittel zur Regulierung angibt. 

Die dem Arzte damit aufgeburdete Aufgabe ist weder leicht noch angenehm. Die 
beliebte Methode, sie sich leicht zu machen, oder sich ihr einfach zu entziehen, indem 
man durchblicken laBt, der Arzt sei zu vornehm, um sich mit derlei Dingen zubefassen, 
verfangt nicht mehr. Man darf nicht auf dies em ubermaBig feinen Standpunkt stehen. 
Er enthalt eigentlich das blamable Zugestandnis, daB der Arzt nicht helfen will, weil er 

1 Geburtenriickgang und Geburtenregulierung. O. Koblentz, Berlin 1914. 
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der Situation nicht gewachsen ist. Es wird also Unfahigkeit hinter geheuchelter Vornehmheit. 
versteckt: Dazu ist aber jetzt, wenn wir wirklich unser Yolk erhalten, ihm helfen, ins
besondere uns an einer vernunftigen Fortpflanzungsregulierung beteiligen wollen, keine
Zeit. Von dem gesunden Sinne des Arztes dad erwartet werden, daB er das Anfeuern zur 
Fortpflanzung schon nicht- unterlassen wird. 

Es hat auch keinen Zweck mehr, sich hinter moralische Gesetze zu verschanzen 
und durch das Einhalten dieser Moralvorschriften die Eltern zur Verzweiflung und zu 
den yom Gesetze geahndeten unmoralischen Handlungen zu treiben. Es ist freilich leichter,_ 
seinen seitherigen Grundsatzen treu und der schwierigen und unangenehmen Aufgabe
der Geburtenregulierung fern zu bleiben, als sich den Zeitverhaltnissen entsprechend 
umzustellen und an ihrer Losung tatkraftig mitzuarbeiten. 

Diejenigen, die da glauben, daB sich in sexuellen Dingen alles mit der Willens
starke abmachen lieBe, haben Gelegenheit, sich alltaglich yom Gegenteil zu uberzeugen,_ 
obwohl nicht geleugnet werden, vielmehr aufs hOchste anerkannt werden solI, daB die
Erziehung in dieser Richtung nicht selten die schonsten Eluten zeitigt. Nur darf man 
sich von der Verallgemeinerung nicht allzuviel versprechen. Und gerade den Schwachen 
zu helfen ist Pflicht des Arztes. 

Einer abweisenden Haltung der Arzte und einem zu wenig liebevollen Vertiefen. 
auch in die heikelsten Angelegenheiten der Hilfesuchenden ist es vor allen Dingen zu ver
danken, daB die meisten Menschen -mit der Regulierung ihrer Fortpflanzungsbetatigung
Unberufenen, Kurpfuschern und Verbrechern in die Arme getrieben werden. Diese un
lauteren Elemente tauchen als unerwunschte "Helfer" im Sexualleben zum guten Teile
nur deshalb auf, weil von einer arztlichen Beratung und Leitung in dieser intimsten gesund
heitlichen Familienangelegenheit kaum die Rede ist. Wir wollen hoffen, daB es mit der 
Fortp£lanzungsberatung so geht, wie wir es schon oft erlebt haben. Noch immer sind wert
volle Gebiete der praktischen Hilfeleistung zunachst an die Kurpfuscher verloren ge
gangen, um spater als wichtige Teile in das "Zunftige" eingereiht zu werden. 

Das Ehepaar weiB gar nicht mehr, daB es in seinen es am meisten bedruckenden. 
A"ngelegenheiten zum Arzte kommen darf. So wird der Arzt oft nicht gefragt, wenn es 
noch Zeit ware, eine prekare Situation zu vermeiden, sondern hOchstens erst dann, wenn 
bereits etwas verfahren ist. Meistens darf der Arzt dann nicht mehr helfen; denn auf 
keinem Gebiete seines Handeln kommt er so nahe an einen Konflikt mit dem Staatsanwalt 
heran, als auf diesem Gebiete, auf dem der Staat schlie.6lichen Endes seine (des Fachmannes} 
Hilfe gar nicht entbehren kann. 

Reguliert wird und reguliert muB werden, trotz aller finanziellen Staatshilfe. E s
muB nur dafur gesorgt werden, daB nicht zu viel reguliert und in einer fur 
die Elternpaare sowohl als auch den Staat unschadlichen Weise reguliert 
wird. Das Regulieren ist und bleibt aber letzten Endes eine arztliche Angelegenheit. 
Einerlei, ob es sich um eine theoretische Besprechung der zulassigen und empfehlenswerten. 
und der unzulanglichen und zu vermeidenden und schadlichen Methoden an sich ganz. 
im allgemeinen oder um die praktische Anwendung im Einzelfalle handelt. 

Es solI nicht geleugnet werden, daB diese Sorte arztlicher Eheberatung oft recht
undankbar ist und zwar besonders durch die doppelte Rolle, die der Staat dabei spielt~ 
Einen Teil der RegulierungsmaBregeln, z. B. das Verhindern der Empfangnis, erlaubt er,. 
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ja muB er erlauben, man mochte sagen, muB er sogar empfehlen, in einer Lage, in der 
er sich heute befindet, wo seine Leistungsfahigkeit in bezug auf Kinderbeihilfen doch 
recht beschrankt ist. Einen anderen Teil der Regulierungsmoglichkeiten, die Ent
lastung der werdenden Mutter, stellt er unter hohe Strafen. 

1m Sinne der Verschiebung der Fortpflanzungsregulierung von der Seite der Be
nutzung unerlaubter Mittel nach der Seite des Gebrauches der erlaubten Mittel konnte 
ohne weiteres viel mehr erreicht werden, wenn wir nicht zu kampfen hatten mit der mangeln
den Berei twilligkeit des Mannes, Opfer zu bringen, wahrend er in seinem Egoismus 
von der Frau jegliches Opfer verlangt. Fiir das ungleiche MaB, mit dem in Eheangelegen
heiten gemessen wird, habe ich oben (III. 2. S.74 u. 75) auf zwei Beispiele hingewiesen. 
Von den antikonzeptionellen Mitteln ist bekannt, daB das Aufrichten einer Grenze 
zwischen Mann und Frau in Gestalt einer feinen Gummimembran ein sicheres Vor
beugungsmittel darstellt. Von ihm wird aber kaum Gebrauch gemacht, weil der Mann 
behauptet, "es sei ein Spinnewe b gegen die Gefahr, a ber ein Panzer gegen 
das V ergn iigen". Das zweite Beispiel ist, daB Frauen mit dem Wunsche, kiinstlich 
sterilisiert zu werden, tagtaglich zu uns kommen, es einem Ehemann aber so gut wie 
niemals einfallt, diese Sache auf sich zu nehmen, obwohl die Gefahren des Eingriffes 
fiir ihn zum mindesten rucht groBer waren. 

Alle Beratung scheitert meist daran, daB nach einemReguliermittel zur Fortpflanzungs
betatigung gesucht wird, bei dem der Mann gar keine Opfer zu bringen hat, was der Natur 
der Sache nach selbstverstandlich nicht angeht. Wir Gynakologen hatten viel leichteres 
Spiel bei der Geburtenregulierung, wenn wir nicht nur iiber den einen Teil, der zur Fort
pflanzung beitragt, die Frau, sondern auch bei unserer Ratserteilung tiber den anderen 
Teil, iiber den Mann verfiigen und ihn beeinflussen konnten. Aber er entzieht sich meistens 
der Verantwortung und ladt in der Regel alles auf die Frau abo 

Wenn es auch gute, sichere und die Gesundheit von Mann und Frau in der Regel 
nicht oder wenig angreifende Mittel der Empfangnisverhiitung gibt, so ist ihre Wirksam
keit an eine weitgehende Sorgfalt im Gebrauch gebunden. Wir begegnen aber bei vielen 
einer unverantwortlichen Nachlassigkeit in der Anwendung, so daB darunter 
in der Praxis die Sicherheit jener VorsichtsmaBregeln leidet, und beim Publikum, das 
von seinem GenuB und seiner Bequemlichkeit gar nichts sich nehmen lassen will, in 
MiBkredit gerat. 

Der Arzt kommt aber durch die relative, in der Hauptsache durch die Unachtsamkeit 
der Eheleute heraufbeschworene Unsicherhelt der von ihm empfohlenen Praventivmittel 
und das zwiefaltige Verhalten des Staates einer zu verhiitenden und eirier eingetretenen 
Schwangerschaft gegeniiber, ohne die Frau auf andere Weise aus ihrer Notlage erretten 
zu konnen, leicht in eine schiele, fiir ihn jedenfalls sehr unangenehme Lage. 

Er sah sich aus konstitutionellen, wirtschaftlichen, gesundheitlichen oder gemischten 
Griinden genotigt, zum Praventivverkehr zu raten und gab die bewahrten Mittel dazu 
an. Ein MiBgeschick kann natiirlich eintreten. Das Mittel hat seinen Zweck verfehlt, 
die unerwiinschte Schwangerschaft ist da. Nun laBt der Arzt seinen Klienten, auBer 
wenn direkte Lebensgefahr ein konsequentes Handeln vor dem Gesetze rechtfertigt, 
stecken. Jedenfalls verfahrt er nicht so folgerichtig, wie es der Patient von ihm nach 
seinem sonstigen arztlichen Verhalten erwarten zu diirfen glaubt. Das "zweierlei MaB" 
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liegt auf der Hand. Eine solche Handlungsweise ist auch dem Arzt an sich fremd, und 
das macht die Situation der Fortpflanzungsberatung so eigenartig. 

Setzt man den Fall, man habe einem Patienten eine Operation vorgeschlagen, von 
der man annehmen zu diirfen glaubte, daB ein guter Ausgang eintritt. Niemand wiirde 
es mit seiner arztlichen Helferpflicht vereinbaren konnen, ihn, im Fall es schief geht, im 
Stiche zu lassen. Man wiirde die Sache zweifellos durch aIle Mittel, im Notfalle durch eine 
l?:weite Operation, wieder gutzumachen sich verpflichtet fiihlen. 

Beim Fehlschlagen der als einigermaBen zuverlassig hingestellten Pravention zeigen 
sich dagegen die Arzte nicht bereit oder diirfen sich nicht von Staats wegen bereit zeigen, 
die Konsequenzen der Schwangerschaftsunterbrechung auf sich zu nehmen. Ein solches 
Verhalten wird im gewissen Grade und yom Standpunkte des Hilfesuchenden mit 
einiger Berechtigung einen unzuverlassigen und treulosen Eindruck bei dem Publikum 
machen. Statt Zutrauen zum Arzte in Sachen der Fortpflanzungsberatung zu fassen, 
wird ziigellose Selbsthilfe angewandt oder die Hilfe eines Kurpfuschers, ja Verbrechers 
angerufen, der in bezug auf die Unterbrechung einer nicht gewollten Schwangerschaft 
konsequent verfahrt. 

So wird die arztliche Mithilfe iiberhaupt und bei der in dem am Boden liegenden 
Deutschland erst recht notwendigen Fortpflanzungsregulierung auBerordentlich schwer 
gemacht. Die Schwierigkeit der Aufgabe, die nun einmal dem Arzt in erster Linie zufallt, 
und der er sich nicht einfach entziehen kann, darf uns nicht davon abhalten, an ihrer Losung 
mitzuarbeiten. 

Jedenfalls miissen wir in dieser Richtung unsere Anschauungen revidieren und mit 
der gewonnenen Auffassung hervortreten. Die Frage ist natiirlich nicht damit zu erledigen, 
daB man einfach eine Moglichkeit schafft, die FortpIlanzung zu unterbinden, ohne den 
GenuB des sexuellen Vergniigens wesentlich zu storen. Die Aufgabe ist vielmehr, unter 
Gewahrung des sexuellen Genusses (gewissermaBen als VorschuBpramie fiir die Ubernahme 
der Fortpflanzungsbeschwerden) die Kindererzeugung im richtigen MaBe und 
Tempo in guter Qualitat zu erhalten und zu garantieren. 

Wir miissen das Flammchen unserer Fortpflanzung zwar auf klein schrauben, haben 
aber dariiber zu wachen, daB es nicht erlischt. 

DaB wir durch das Traktieren und die offentliche Erorterung des Themas von der 
Geburtenregulierung dem Kinderzuwachs schaden konnten, ist angesichts der uferlosen 
Flucht vor der Fortpflanzung eine ganzlich iiberfliissige Befiirchtung. Es kann fiir die 
Erhaltung der Frauengesundheit und fiir die Erzeugung und Erhaltung von den Eltern 
genehmen und gesunden Kindern nur etwas gewonnen werden, wenn wir diese maBlose, 
wahllose, wilde Vernichtung von keimenden Leben in verniinftige Bahnen zu lenken ver
suchen. 

Zunachst kommt es auf das GutheiBen einer Methode der Geburten
regulierung an. Ein unverniinftiges, kurzsichtiges Gebaren ist es, es erst zur Schwanger
schaft kommen zu lassen und dann die Frucht wahrend der Tragzeit oder gar nach der 
Geburt zu vernichten. Das bedeutet, ganz abgesehen von seiner Strafbarkeit und Un
moral, Frauenkraftverschwendung. Und die konnen wir uns nicht mehr leisten. Es ist 
gut, daB der Staat diese Versuche der Fortpflanzungsregulierung ablehnt und unter 
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empfindliche, ja entehrende Strafe gestellt hat. Es handelt sich nicht darum, wie es dar
zustellen versucht wurde, als ob die Frau das Verfugungsrecht uber den Inhalt ihres Frucht
halters wie uber alles, was sonst an ihrem Karper vor sich gebt, habe und das Wegschaffen 
der Leibesfrucht dem Wegmachen des Schwarzen unter dem Nagel vergleichbar ware. 

Von 100 Geborenen starben im 
sachsischen Berglande als 
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Abb. 31. Konkurrenz der nach
geborenen Kinder mit den vor-

geborenen. 

(Nach Sellheim: Geheimnis des 
Ewig-Weiblichen. 2. Aufl. Stutt

gart, Enke 1924.) 

Es bedeutet die Vernichtung eines keimenden Lebens, 
einen Mord, der dadurch nicht kleiner wird, weil er an 

Kind. einem wehrlosen Lebewesen begangen wird. Auch das 
skrupellose Indieweltsetzen von Kind auf Kind, urn 
unter den obwaltenden Umstanden die Hinzugeborenen 
im Wettbewerb urn den unzureichenden Lebens
unterhalt mit den bereits Vorhandenen wieder prompt 
zugrunde gehen lassen zu mussen 1 (Abb. 31), ist zu 
aller Verschwendung von Frauenkraft eine Kurz
sichtigkeit und Grausamkeit. 

Dem allen gegenuber ist dann doch die 
vernunftige und menschenwurdige Methode 
der Fortpflanzungsbeschrankung die Pra
vention, dasZuvorkommen einerEmpfangnis. 

Mit der Pravention ist das eine Mittel einer 
vernunftigen Geburtenregulierung gefunden. Die Re
gulierung ist aber erst dann eine vollkommene, wenn 
der Beschrankung eineLockung zur Beta tigung 
gegenu bersteht. Die Zeugungs- und Aufzucht
maglichkeit von Kindern muB gegeben und yom 
Huter aller Ordnung, yom Staate,garantiert werden. 
Der Fortpflanzungstrieb und damit der Trieb, sich zu 
verewigen, kommt aus dem Volke ganz von selbst 
von unten herauf. Er wird beschnitten durch Druck 
von oben. Wenn Deutschland fruher verhaltnismaBig 
mehr Kinder hatte als andere Lander, so lag das zum 
guten Teile daran, daB der Staat uns von Gegendruck 
von oben her mehr freigelassen hatte, oder, wie wir 

gerechterweise sagen mussen, mehr freilassen konnte. Wenn wir heute und in nachster 
Zukunft verhaltnismaBig weniger Kinder haben werden, so liegt das daran, daB unsere 
Feinde, insbesondere Frankreich, auf uns bewuBt einen verstummelnden Druck aus
uben. Nach einem beruhmten Ausspruch "gibt es zwanzig Millionen Deutsche 
zuviel" ! 2. Mit der Einsparung und Vernichtung soIl schon im Mutterleibe angefangen 
werden. Unsere Regierung gibt diesen absichtlichen Druck von auBen mehr oder 
weniger unbewuBt nach innen weiter. Wo es mit rechten Dingen zugeht, sollten sich 
die vitalen Interessen des Individuums mit den Interessen des Staates decken oder 
wenigstens nach dem Standpunkte des augenblicklichen Kannens im Einklang stehen. 

1 VgI. in Vortrag 13 Produktionsgrenze und Geburtenriickgang, S. 294 im Geheimnis vom Ewig
Weiblichen. 1. c. 

2 Cle menceau. 
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Auf die Fortp£lanzung angewendet, sollte der Staat - wenn er auch noch so sehr 
bedrangt wird - sich wehren, indem er alles dazu tut, den Bevolkerungsauftrieb zu 
begiinstigen. 

Die Durchfiihrung irgendwelcher Richtlinien fiir die Fortp£lanzung erfordert freilich 
viel staatsbiirgerliche Einsicht in das Elternlos. Die sozialen Motive der Eltern miiBten 
durch den Staat gestarkt werden, und zwar dadurch, daB die Last der Kindererziehung 
mehr zur Sache derGemeinschaft wiirde, statt daB, wie es heute immer noch viel zu viel 
geschieht, die "Produzenten des Volkes" von allen Seiten belastet werden, schier als sollten 
ihnen die Schwierigkeiten des Werkes ganz besonders erhOht werden. Die greifbaren 
Ansatze, die unsere Gesetzgebung in dieser Richtung zeigt und immer mehr zeigt, lassen 
aber noch Besseres erhoffen 1. 

Erst wenn der Staat zur durchgreifenden gerechten Verteilung der 
fiir viele einzelne unertraglich gewordenen wirtschaftlichen Lasten der 
Fortpflanzung oder wenigstens der fiir die Erhaltung eines kraftigen Volks
stammes ausreichenden Fortpflanzung auf die Schultern aIler sich auf
rafft, kann ihm sein Fortbestand durch die Elternpaare, die sich zur Kinder
erzeugung heute noch herbeilassen, garantiert werden. 

Der Trieb, sich fortzup£lanzen, ist ja an sich machtig, doch reicht er allein nicht aus. 
Gegendruck uniiberwindlicher Schwierigkeiten laBt ihn erlahmen. Das erste Erfordernis 
Biner verniinftigen und unseren gegenwartigen desolaten Verhaltnissen in Deutschland 
angepaBten Geburtenregulierung ist also die materieIle Entlastung der Eltern
paare nach MaBgabe ihrer Kinderzahl. Die Kosten miissen von der Allgemeinheit 
getragen werden. Ein solches Verfahren wiirde das sinkende Interesse an der Fortp£lanzung 
machtig beleben. So miindet die personliche Frage immer wieder in die materielle ein. 

Wenn wir Geld genug hatten, konnten wir dem Fortp£lanzungstrieb vollig fr!lien 
Lauf lassen. Da bestenfalls aber doch nur beschrankte Mittel vom Staate fliissig gemacht 
werden und werden konnen, so kommen wir keinesfalls urn die Beschrankung der 
Kinderzahl herum. 

Wenn das Gemeinwesen von seiner Macht als Regulator der Fortpflanzung Gebrauch 
machen will, so kann es nicht dabei stehen bleiben, daB es die Reduktion des Fortpflanzungs
triebes mit allen Mitteln duldet und so sich die Aufgabe moglichst bequem macht. Es hat 
auch dafiir zu sorgen, da.B der Trieb wenigstens in seinem dringend notwendigen Mindest
ma.B sich auslebt. 

Wenn wir Arzte eine Kur mit Aussicht auf Erfolg unternehmen, miissen wir immer 
Brst fragen, ob denn der Patient noch weiter leben will und kann. Dem Staat geht es schlecht, 
er mutet wie ein schwerkranker Patient an. Er verhalt sich heute zu seiner Lebensfrage 
reichlich inkonsequent und kommt dadurch seinen Biirgern gegeniiber, die ihm gerne 
das Fortleben ermoglichen mochten, in eine bOse Lage. Er versagt glatt, sobald einer 
seiner AngehOrigen bei ihm urn Hilfe in der Frage der Fortpflanzungsregulierung nach
sucht. Das Verbot der kiinstlichen Schwangerschaftsunterbrechung, an dem nie ge
riittelt werden dad, laBt sich aber nur konsequent durchfiihren, wenn als Gegenstiick 
stillschweigend vorausgesetzt werden kann, daB dem Kinde, fiir dessen Aufzucht die Eltern 

1 Eine gute Zusammenstellung der einschlagigen Gesetze findet man in dem vortrefflichen Aufsatz 
von Kuhn, Philalethes, Die Zukunft unserer Rasse. Monatsschr. f. 6ffentl. Gesundheitspflege 1921. 
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wirtschaftlich nicht mehr einstehen konnen, der Staat im Notfalle das Erforderliche 
gewahrt. 

Der heutige Standpun.kt des Gemeinwesens, in bezug auf die Gewahrung des Lebens
spielra;umes fur Kinder keine bindenden, wenigstens keine weitgehend bindenden Ver
pflichtungen zu haben, sonder'll sie einfach den Eltern aufzubiirden, ist fUr jeden,. der 
sehen will, durch die Tatsachen langst uberholt.Die bedruckten Eltern treiben eben 
Selbsthilfe ohne Rucksicht auf sich oder den Staat. Gesundheitsschadliche Verhutungs
mittel, skrupellose Vernichtung keimenden Lebens sind an der Tagesordnung. Ver
zweifelte Frauen sind bereit, neben der angedrohten gerichtlichen Bestrafung Schaden 
flir Gesundheit und Leben auf sich zu nehmen, nur um das Kind, das sie nicht 
mehr hochbringen konnen, flir das der Staat nicht genugend Interesse an den Tag legt 
und flir das er keinen Platz gewahren will, loszuwerden. 

Folgerichtig durfte der "Staatsanwalt", zu dem eine Frau mit der Klage kommt, 
daB sie ein oder mehr Kinder nicht mehr versorgen kann, sich nicht damit begnugen, sie 
auf das Strafbare der von ihm vielleicht gewitterten kunstlichen Schwangerschaftsunter
brechung hinzuweisen, im ubrigen aber ihr den Rucken zu drehen und sie ihrer Ver
zweiflung zu uberlassen. Er muBte vielmehr -als Beauftragter des Staates Frau und Kind 
in sorgfaltigste Obhut nehmen 1. 

Die immer wieder in die Diskussion geworfene Kostenfrage tritt hinter dem Willen, 
zu leben, zuruck. Uber einige Anfange guten Willens ist der Staat noch nicht hinaus
gekommen. Er gebt, wie der verzweifelte Patient, mit dem wir ihn in seiner jetzigen, 
schwierigen Situation vergleichen mussen, noch viel zu viel mit Selbstmordgedanken urn 
und zeigt wenig ermutigende Ohnmachtsanwandlungen. 

Ein Selbstmordgedanke, mit dem z. B. gespielt wurde, war der Versuch, die Ent
lastung der werdenden Mutter freizugeben 2, zum mindesten ohne das Gegengewicht einer 
un~ingeschrankten Ubernahme der Kosten der Kinderaufzucht durch den Staat, wiees 
im heutigen Ru.Bland sein so1l3. 

Eine Ohnmachtsanwandlung ist es, zu unterlassen, jetzt im entscheidenden Moment 
prinzipiell mit starker Hand die Lasten der Fortpflanzung, die von den bedruckten Eltern 
allein nicht mehr getragen werden konnen, auf die Schultern alIer gerecht zu verteilen. 
Das sich Aufraffen zu einem solchen Gebaren wurde an sich schon belebend auf die Fort
pflanzung wirken; denn flir anderer Leute Kinder bezahlen zu mussen, ist das beste Reiz
mittel, sich einen eigenen Hausstand zu grunden. Ein energisches Vorgehen auf dem 
Gebiete der Fortpflanzungsregulierung wurde wirklichen Lebenswillen des Staates doku
mentieren, die Garantie der Genesung des schwerkranken Volkes in sich tragen. Es 
wurde sich dadurch als bestes Gegengewicht und kraftigste Gegenwehr gegen die Be
drnckung von auBen erweisen, in einer Zeit, in der uns eine andere Art der Auflehnung 
im Sinne der Selbsterhaltung nicht mehr gegeben ist. Es wurde aber ein solches Verhalten 
auch bei den Eltern als den eigentlichen Produzenten des- Volkes eine Hoffnungsfreude 
an Stelle der uberall einziehenden Verzweiflung erwecken. 

1 Sellhei m, Ungliicksfall, Fahrlassigkeit und Unfii.higkeit in der Geburtshilfe. Zentralbl. f. 
Gynakol. 1926. Nr. 1. 

2 Vortrag 15. Schutz. dem keimenden Leben! 1m Geheimnis vom Ewig-Weiblichen 1. c. 
3 Ruben-Wolf: Geburtenregelung im Sowjet-RuBland. Vierteljahrszeitschr. d. deutsch. Arztinnen. 

Verlag F. A. Herbig, G. m. b. H., Berlin. 
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Fiir den Auftrieb ist an sich gesorgt. Das sexuelle Vergniigen mag fUr den Ober
flachlichen ein Zugmittel darstellen. Die untriigliche Empfindung, daB die Fortp£lanzung 
die einzig greifbare Gelegenheit sich zu verewigen ist, laBt das Kindererzeugen dem Tief
griindigen als eine heilige Sache erscheinen. Moral und Religion unterstiitzen diesen natiir
lichen Sinn. Dieser Gedanke wirkt urn so machtiger, als er im UnterbewuBtsein alIer 
eine entscheidende Rolle spielt. Auch diejenigen, die an der Fortp£lanzung sich personlich 
nicht beteiligen wollen oder konnen, miissen doch dem Streben leben, daB die Menschheit 
als solche, insbesondere die engere Gemeinschaft, der sie entsprungen sind, die Rasse, 
das Deutschtum, das deutsche Vaterland fortbesteht. 

Somit steht hinter der Kostenfrage und damit der Frage einer verniinftigen Geburten
regulierung im ungliicklichen Deutschland iiberhaupt in der Tat die Verpflichtung aller. 
Diese Ehrenschuld der Substanzerhaltung des Volkes geht vor den anderen Lebensfragen, 
selbst vor der Ernahrungsfrage. Einschrankung der Ernahrung kann einige Zeit ertragen 
werden. Substanzverlust des Volkes ist sinnlos, bedeutet Selbstvernichtung. 

SchlieBlich gibt es noch ein Mittel, das der Lahmung unserer Volkskraft entgegen
wirken kann: Das Bannen der vielfach eingerissenen Hoffnungslosigkeit, die durch den 
Untergang prophezeiende, hochtonende Reden und Schriften bewuBt und unbewuBt, 
auf eigene Verantwortung oder vom Feinde bezahlt, lebensbedrohlich einherschreitet. Aus 
eigener Uberzeugung konnen so etwas nur naturfremde, theoretische Schriftsteller fertig 
bringen. Arzt und Naturforscher denken anders. Den Arzt verlaBt die Hoffnung nicht, 
den von einer voriibergehenden Krankheit ergriffenen oder von seinen Gegnern noch so 
schwer verwundeten Patienten, also den im Augenblick Leidenden, wieder zur Gesundung, 
das heiBt zur Vollfunktion zu bringen. Dafiir hat alles Organische seine natiirliche Re
genera tionskraft. 

Der Naturforscher, soweit er Vererblichkeitsforscher ist 1, weiB, daB die Natur und 
auch die Menschennatur in der Volkssubstanz stark beschnitten werden kann, ohne aber 
an der Fahigkeit, sich nach jeder Richtung wieder zur hOchsten Eliite auszuwachsen, 
einzu biiBen. 

Jede "Miesmacherei" sollte ohne Riicksicht auf ihre Herkunft als gemeingefahrlich 
von einem Staat, der das Bestreben hat, wieder hochzukommen, mit Gewalt unterdriickt 
und bestraft werden. S.timmung macht alles. Piir die Zukunft muB die "gute Hoffnung" 
sorgen, nicht nur bei der Frau, sondern auch bei dem Mann, der sich an der ohne weitere 
Reflexionen angefangenen Aufbauarbeit der Mutter ein Beispiel nehmen muB. 

5. Grundziige des Ehelebens und der Ehegestaltung im iibrigen. 
Urn dem Eheleben im allgemeinen eine gesundheitsgemaBe Wendung zu geben, 

empfiehlt es sich, das eigenartige Gebiet von einer hoheren Warte aus zu betrachten. Hier 
scheinen Reflexionen iiber die natiirliche Entwicklung der Geschlechtsbeziehungen und 
ihre kiinstliche Regulierung beim Menschen, wie ich sie schon andernorts ausgefiihrt habe 2, 

als Grundlage fUr die gesundheitsgemaBe DurchfUhrung eines Planes im Eheleben durch
aus angebracht. 

1 Vgl. Kuhn, Phi1a1ethes, 1. c. 
2 Sellhei m, Hugo, Geheimnis vom Ewig-Weib1ichen, die nattir1iche Entwicklung der GeschlechtB

beziehungen und ihre ktinst1iche Regu1ierung beim Menschen. 
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1m menschlichen Leben gipfelt die Vereinigung der getrennten Geschlechter in der 
~he. Es ist unmoglich, dieses Gebiet kurz erschOpfend zu behandeln. Ich mochte deshalb 
-auf das Thema nur zwei Lichter fallen lassen, die es in moglichst objektive Beleuchtung 
setzen wollen 1. 

Wir werden zunachst einmal das Zustandekommen der Geschlechtsbe
_ziehungen von der naturwissenschaftlichen Seite ins Auge fassen, einen Blick 
in die Naturgeschichte der Ehe tun .. Im Anschlu.6 daran soIl auch noch ein Blick auf die 
Entwicklung der Ehe im Rahmrn des Gemeinwesens geworfen werden. Auf dieser 
Grundlage wollen wir die richtige Auffassung im Einzelfalle zu gewinnen suchen. 

Die naturgeschichtliche Behandlung des ehelichen Verh~ltnisses knupft an die An
-fange der Beziehungen zwischen mannlichem und weiblichem Geschlecht in der aufsteigen
den Tierreihe an. In der Natur entwickelt sich die Annaherung der Geschlechter nach 
Biner bestimmten Regel. Ein innerer Drang, ein Gesetz sorgt dafur, da.6 ein Teil der 
Sexual beziehungen sich von selbst zu dem anderen hinzugesellt. Die Beziehungen be
ginnen in der Regel damit, da.6 die Geschlechter Gefallen aneinander finden. Sie ziehen 
-sich gegenseitig an. Die Aus16sung des sexuellen Vergnugens bindet sie vorlaufig. 

Mit der Vereinigung wird die Ehe automatisch geschlossen. Die Befruchtung "ver
heiratet" die beiden Geschlechter miteinander. 

Bald stellt sich als naturliche Folge die Sorge fUr die zur Welt kommenden Jungen 
-Bin. Je mehr die Mithilfe beider Eltern zur Aufzucht notwendig ist, urn so mehr werden 
auch beide Eltern instinktiv aneinander gebunden. Die Zusammenarbeit bei der Brut
Jlflege unterliegt einer Selbststeuerung. Der Drang, zum Wohle der Nachkommenschaft 
zusammenzuwirken, macht sich urn so mach tiger geltend, je gro.6er die durch die Aufzucht 
der Jungen bereiteten Schwierigkeiten sind. Die Vereinigung zur gemeinsamen Brut
pflege wird zu einem Mittel, die beiden Geschlechter langere Zeit zusammenzuhalten. 
Die gegenseitige Verpflichtung der Eltern kommt im Tierreiche in allen moglichen Ab
-stufungen vor und fUhrt zu allen moglichen Graden und Arten des Zusammenschlusses 
von lockerer Bindung uber das Abwechseln einer Saison sexueller Beziehung mit einer 
Saison sexueller Beziehungslosigkeit bis zum Dauerverhaltnis. 

Mussen sich die Eltern kraft eines Naturtriebes in die Arbeit der Brutgeschafte und 
in die Arbeit der Jungenaufzucht teilen, so ergeben sich aus dieser gemeinsamen Beschafti
,gung in einer Richtung auch bald noch manch andere Gebiete, auf denen es naheliegt, 
die Arbeit zu teilen, und in denen dann die Arbeit in der Tat auch geteilt wird. Auf dem 
Wege fortschreitender Ausbreitung geht die Arbeitsteilung bereits im Tierreiche uber die 
unmittelbare Besorgung der Fortpflanzungsgeschafte hinaus und ins ubrige praktische 
Leben hinein. Man denke nur an das Zusammenleben von Bienen und Ameisen. 

Ais ein weiterer Teil dieser fortgesetzten Arbeitsteilung entsteht auch schon im 
Tierleben eine Kameradschaft zwischen dem mannlichen und weiblichen Individuum, 
welche die Epoche der unmittelbaren sexuellen Beziehung iiberdauert. 

1 VgI. auch Vierkandt, Alfred, Ehe, Geschichte und Soziologie. Handworterbuch der Sexual
wissenschaft von Max Marcuse. 2. Auf I. S. 89. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926 und 

Wiese, L. v., Ehe, Kultur-Psychologie. Handworterbuch der Sexualwissenschaft von Max Marcuse. 
2. Auf I. S. 97. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 



Entstehung der Elternliebe untereinander. 97 

Bei einzelnen Exemplaren entwickelt sich sogar eine Art Ehe, und sei es auch bloB 
1m Sinne einer Saisonehe. 

Zu guter Letzt kommt zu all dem noch - wenigstens in ihren Anfangen erkenntlich -
eine besondere Beziehung zwischen den beiden Elterntieren, welche iiber allen den genannten 
Beziehungen steht und ihnen gewissermaBen die Krone aufsetzt. Es ist das eine gegen
seitige Zuneigung, die man als die beide Geschlechter verbindende Liebe bezeichnen kann. 

Liebe der beiden Geschlechter iiber die unmittelbare Sexualbeziehung hinaus ist 
also nicht, wie meist angenommen zu werden pflegt, dem Sexualtrieb direk~ entsprungen, 
ein verfeinerter Sexualtrieb, wie man meint. Sie entwickelt sich vielmehr, was man durch 
die vergleichende Betrachtung nachweisen kann, als ein Seitenast aus der gemeinsamen 
Brutpflege. Liebe der Elterntiere untereinander entsteht entwicklungsgeschichtlich aus 
der Liebe der Eltern zu den Kindern. Sie ist nur der SchluBstein einer ganzen Entwicklungs
geschichte von Beziehungsmoglichkeiten 1. 

Beim Menschen im Urzustande diirfte sich die Entstehung der Liebe der Ge
schlechter zueinander in gleicher Weise abgespielt haben. 

Auch hier ist es wohl nichts anderes als die sexuelle Anziehung gewesen, welche 
Mann und Frau zunachst zusammengefiihrt hat. Fortgesetzte Wiederholung der an
ziehenden Reize mit der Moglichkeit, dem Hange zueinander jeden Augenblick nach
zugeben, hat dann die Menschen an sich wohl schon langer zusammengehalten als andere 
Wesen, bei welchen es nur eine auf eine bestimmte J ahreszeit beschrankte Paarungs
saison gibt. 

Dazu kommt, genau wie in der Entwicklung in der aufsteigenden Tierreihe, daB 
sexuelle Verbindung das Paar "verheiratet". Automatischer SchluB der Ehe, wenigstens 
nach eingetretener Befruchtung, entspricht auch heute noch unserem natiirlichen Emp
finden. Sehr treffenderweise bezeichnet in dies em Sinne der Naturphilosoph Eduard 
v. Hartmann 2 schon den Vorsatz zur unehelichen voriibergehenden Liebschaft als etwas 
Instinktwidriges, welches durch den bewuBten Egoismus des Menschen hervorgerufen 
wird. Unser naturwissenschaftlicher Standpunkt beharrt jedenfalls auf dem Grundsatz, 
daB das Kind unter allen Umstanden die beiden Eltern, die es erzeugt haben, zu einer 
gemeinsamen Aufzucht und als weitere Konsequenz daraus auch zur Fortdauer der Be
ziehungen untereinander verpflichtet. Jede natiirliche Sexualethik beruht darauf, daB 
sich niemand dieser Verpflichtung entziehen darf, wenn auch in unserem modernen Leben 
recht oft dagegen verstoBen wird. 

Auf dem Boden gemeinsamer Brutpflege, die ja beim Menschen die allergroBten 
Anforderungen an beide Eltern zugleich stellt, entwickelt sich dann eine Arbeitsteilung, 
die sachlich weit iiber die direkten sexuellen Beziehungen hinausgeht und diese zeitlich 

iiberdauert. 
Auf solchem Boden gedeilit die Kameradschaft fiirs ganze Leben. Das Ende ist die 

Einehe, und zwar die dauernde Einehe. 
Einehe ist schon deshalb fiir den Menschen das natiirliche Verhaltnis, weil die 

Zahl der beiden Geschlechter, die sich einander angehOren konnen, ungefahr die 

1 Ziegler, Die Phylogenie der Liebe. Neue Weltanschauung 1913. Heft 11. 
2 v. Hartmann, Das UnbewuBte in der geschlechtlichen Liebe in seiner Philosophie des Un

bewuBten. Rd. 1, S. 190. 11. Aufl. Leipzig 1904. 
Sellhei m, Hygiene und Diat~tik der Frau. 7 
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gleiche bleibt oder wenigstens bleiben sonte, was sie aber in Wirklichkeit zur Zeit nicht 
tut. Es ist vielleicht doch ein die Grundlage unseres sozialen Beisammenlebens empfindlich 
storender FraueniiberschuB eingetreten. 

Wenn auch etwas mehr Knaben als Madchen geboren werden (105: 100), so sehen 
wir doch, daB der UberschuB durch eine groBere Angrifflichkeit der Knaben, sowie durch 
ein tatsachlich leichter und in hoherem Grade Angegriffenwerden des mannlichen Ge
schlechtes durch die Schadlichkeiten des Lebens yom Zeitpunkte der Erzeugung an all
mahlich sich ausgleicht. 

Es solI an dieser Stelle nicht unerwahnt bleiben, daB man Versuche gemacht hat, 
das Geschlechtsverhaltnis kiinstlich zu verschieben. 

Man weiB aus der Statistik, daB, je jiinger der Vater ist und je alter die Mutter, urn so 
groBer die Chancen werden, daB ein Knabe zur Welt kommt. Ebenso gilt das Umgekehrte, 
je alter der Vater und je jiinger die Mutter, urn so eher ist auf die Geburt eines Madchens 
zu rechnen. 

Ferner wollen neuere Untersuchungen herausgebracht haben, daB je naher der sexuelle 
Verkehr demMenstruationstermin liegt, urn so eher ein Knabe zu erwarten ist und umgekehrt. 

Wenn sich diese Feststellungen als richtig erweisen, konnte man schon daran denken, 
fUr die Praxis daraus gewisse praktische SchluBfolgerungen zu ziehen. Wenn wirklich 
ein Mittel, das Geschlechtsverhaltnis zuverlassig zu regulieren, gefunden wiirde, so miiBte 
das durchaus nicht ein so groBes Ungliick fUr die Menschheit bedeuten, wie man bei der 
ersten Uberlegung gemeinhin anzunehmen geneigt ist. 

Gedanken an die willkiirliche Auswahl des Geschlechtes der Neugeborenen sind 
wieder erwacht als phantasievolle Spekulationen, die andere an die von meinen Mit
arbeitern Liittge und v. Mertz gefundene Geschlechtsbestimmung im Mutterleibe zu 
kniipfen beliebten. 

Es verspricht einen gewissen Nutzen, diesen kiihnen Hoffnungen einen Augenblick 
zu folgen, nicht als ob man sie fUr realisierbar halten diirfte, sondern weil durch den Ge
danken an die Moglichkeit einer solchen Regelung gewisse Fragen der Hygiene und Diatetik 
grell beleuchtet werden. 

Wenn ein Mittel gefunden wiirde, das Geschlecht seiner Nachkommen willkiirlich 
zu bestimmen, so wiirde wohl zunachst der Wunsch maBgebend sein, moglichst viel Knaben 
in die Welt zu setzen. Das wiirde aber nicht lange dauern. 

Die Eltern selbst miiBten bald zur Einsicht kommen, daB es weder gerechtfertigt, 
noch auf die Dauer durchfiihrbar ist, den Wert der Madchen hinter dem der Knaben zuriick
zusetzen. Der Versuch ware sogar insofern heilsam, als er den wahren Wert der Frau 
allen Menschen einmal in eklatanter Weise vor Augen fiihren wiirde. Sehr schnell miiBte 
eine Selbstregulierung einsetzen, weil die weiblichen Kinder bei dem bald auftretenden 
Madchenmangel sehr begehrt sein wiirden. Die Fortpflanzung, also auch die Realisierung 
des Wunsches nach Knaben ist doch immer nur auf dem Umwege iiber das weibliche Ge
schlecht moglich. Den selbsterhaltenden Gang der Natur kann der Mensch nicht storen, 
wenn er nicht gerade Geschlechtstod und damit Selbstvernichtung beabsichtigt. 

1 Liittge und v. Mertz, Junge oder Madchen? GescWechtsbestimmung des Kindes im Mutter
leibe. Zentralbl. f. Gynakol. 1924. Nr. 21. 
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Es wird ja heute schon in der Fortpflanzung genug rationiert, aber es fehlt die richtige 
Ratio, der Verst and dabei. Wir verwehren wahllos Menschen den Eintritt ins Leben 
und lassen andere Menschen wah 11 0 s zur Welt kommen. Die Rationierung geschieht also 
in ganz falscher Richtung. Jedenfalls haben wir damit etwas ganz Verkehrtes erreicht. 
Wir haben es fertig gebracht, einen gewissen FraueniiberschuB zu produzieren, und 
haben dadurch aIle Grundlagen un seres sozialen Zusammenlebens auf den Kopf gestellt. 
Nehmen wir nur die vielgepriesene Monogamie. Die Grundlage der Einehe ist ein 
Geschlechtsverhaltnis 1: 1. Und heute muB infolge des Fraueniiberschusses ein gewisser 
Prozentsatz der Frauen unverheiratet bleiben. Auf die daraus entstehenden Nachteile 
ist oben hingewiesen. 

Am meisten leidet die Frau selbst darunter. Und dieser auch den Frauen lastige 
FraueniiberschuB und damit das unermeBliche Frauenelend ware mit einem Schlage 
aus der Welt zu schaffen, wenn wir nicht mehr aufs Geratewohl die Nachkommenschaft 
rationierten, sondern uns die verniinftige Regulierung des Geschlechtsverhaltnisses mit 
einem erlaubten Mittel angelegen lassen sein konn ten. Wir wiirden die Grundfesten 
unseres sozialen und wirtschaftlichen Lebens, die Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau, 
und zwar jedem Manne und jeder Frau, namlich die Ehe und aIle sich daranschlieBende 
Arbeitsteilung, die, wenn sie verniinftig sein soIl, immer an den Geschlechtsunterschied an
kniipfen muB 1, nur befestigen, ja die durch das verschobene GeschlechtsmiBverhaltnis 
verloren gegangenen Voraussetzungen wieder herstellen. 

So ergeben neue Fragestellungen eine neue, oft aufklarende Beleuchtung, und es 
ist vielleicht gar kein unfruchtbarer Gedanke, von dies em Gesichtspunkte aus einmal 
das GeschlechtsverhaItnis in unserem ganzen heute so ins Arge geratenen Beisammen
leben zu untersuchen. 

Wir leiden, ohne es eigentlich recht inne zu werden, weil wir mitten in diesen Ver
haltnissen drin stecken und den Wald vor Baumen nicht sehen, an dem Kardinaliibel 
der "Uberfrauung" oder, wie wir auch sagen konnen, urn ja nicht den Gedanken an etwas 
Frauenfeindliches aufkommen zu lassen, was das empfindliche Frauengemiit so leicht 
wittert, an einer "Untermannung". Es kommt ja nur auf den Beobachtungsstandpunkt 
bei dies em relativen Verhaltnis an. 

Das ungliickselige Geschlechtsverhaltnis mit dem unnatiirlichen FraueniiberschuB 
und Fraueniibrigbleiben bei der EheschlieBung hat zu einer volligen Verkennung und 
Unterschatzung des Wesens und des Wertes der Frau gefiihrt. Es muBte naturnotwendig 
dazu fiihren, weil die Frau durch dieses zahlenmaBige MiBverhaltnis auf dem Gebiete 
ihrer natiirlichen Leistungsiahigkeit an der Betatigung verhindert und auf andere Leistungs
gebiete, lediglich urn das nackte Leben zu fristen, verdrangt werden muBte. 

Durch eine allseitig befriedigende Regulierung des Geschlechtsverhaltnisses auf 1: 1 
wiirde die Harmonie im Menschenleben, welche durch den ungerechtfertigten Frauen
iiberschuB empfindlich gestort wird, erst wieder hergestellt, und zwar in erster Linie zum 
Wohle der Frau. Wir werden spater sehen, daB man die heutige Statistik auch in 
einer fiir das Geschlechtsverhaltnis weniger ungiinstigen Weise lesen kann. 

1 Sellheim, Geheimnis vom Ewig-Weiblichen. S. 247. Natiirliche Arbeitsteilung. 

7* 
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AIle spontanen und kiinstlichen Verschiebungen andern nichts daran, da.B die gleich
bleibende Zahl der Geschlechter als natiirliche Grundlage der Einehe angesehen werdendarf. 

Bestandiges Beisammenleben in dieser Einehe wi~d beim Menschen zur Not
wendigkeit, weil durchs Hinzukommen schon eines Kindes die Aufgaben sich derart steigern, 
da.B dadurch beide Eltern lange zusammengehalten werden. Gar die eigentlich nie endenden 
Anspriiche einer ganzen Kinderschar sind geeignet, der Einehe unbegrenzte Dauer zu 
verleihen. 

In dem Ma.Be, wie fiir das Kind in der Kultur die Verpflichtungen zunehmen, 
sollte auch die Ehe der Kulturmenschen, weil ja bei ihnen sehr viel mehr auf die Nach
kommenschaft zu iibertragen ist, als im Urzustande, viel inniger werden als die der 
Naturmenschen. 

Damit habe ich wohl die hauptsachlichsten ~eweggriinde fiir die Entstehung der 
dauernden Einehe als das von der Natur gegebene und durch die Kultur in seiner Halt
barkeit ver~tarkte Verhaltnis zwischen Mann und Frau ausgefiihrt. 

In der aufsteigenden Tierreihe finden sich die Beziehungen zu den Geschlechtern 
nirgends in dem hohen Grade der Ausbildung und in der Vollzahlichkeit der Vereinigung 
ausgedriickt wie beim Menschen. Bei ibm ist das Verhaltnis zwischen den Geschlechtern 
in der Tat zur hOchsten Vollkommenheit gediehen. Das hindert nicht, da.B von den einzelnen 
Beziehungen, welche das Verhaltnis im Idealzustande ausmachen, auch beim Menschen, 
ebenso wie in der natiirlichen Entwicklungsreihe beim Tiere, die eine oder andere fehlen kann. 

Diese einzelnen Beziehungsteile stehen untereinander in einem gegenseitigen or
ganischen Zusammenhang, derart, da.Bsie sich ganz von selbst eines aus dem anderen 
in der angegebenen Reihe entwickeln. Doch schlie.Bt diese Regel nicht aus, da.B das 
Verhaltnis der Geschlechter, wenn es ausnahmsweise auch einmal an einem anderen 
Punkte als an dem Sexualtrieb anfangt, sich doch zur Totalitat der in der Ehe und Liebe 
gipfelnden Beziehungen entwickeln kann. So mag z. B. das erste Inbeziehungtreten zwischen 
Mann und Weib eine Arbeitsteilung sein, zu der sich gegenseitige Anziehung gesellt, die 
schlie.Blich das Verhaltnis aufs sexuelle Gebiet hiniiberspieltl. Die Moglichkeit, da.B das 
System unbeschadet der nachtraglichen Erganzung zur Vollkommenheit an beliebiger 
Stelle seinen Anfang nehmen kann, ist der beste Beweis fiir die organische Zusammen
gehOrigkeit aller seinei' Teile. Sie illustriert die Zwangslaufigkeit der Entwicklung 
aufs Ganze. 

In der Natur geht, wie beim Tiere, so auch beim Menschen der Geschlechtstrieb 
eines Paares vom weiblichen Teile aus. Beim Saugetier wird ohne Zweifel der 
Termin der Brunst durch die Vorgange im weiblichen Tiere bestimmt. Der mannliche 
Teil folgt nacho Wenn auch beim menschlichen Weibe in dieser Richtung viel von 
dem natiirlichen Empfinden im Aufkommen einer Neigung zum anderen Geschlecht durch 
die Erziehung verdrangt sein mag, so verschafft sich die von der Frau ausgehende Anregung 
doch immer wieder Geltung, mag ihre Verfanglichkeit fiir das Ihannliche Geschlecht sich 
auch zum gut en Teil im Unterbewu.Btsein abspielen. 

1 In welchem MaBe sowohl die Arbeitsgemeinschaft als auch schon der Gedanke an die Arbeits
gemeinschaft zum Liebesbund zusammenfiihrt, beweist das Beispiel des Studiums. Aus einer Zusammen
stellung von Max Hirsch Co-ber das Frauenstudium, S. 94/95, Wiirzburg, Kabitzsch 1920) ergab sich, 
daB der griiBte Teil der Medizinerinnen und nahezu die Hii.lfte der Juristinnen und auch noch von den 
Philologinnen ein sehr groBer Teil mit Mii.nnern derselben Berufe verheiratet sind. 
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Wir nehmen an, daB in der Ursprunglichkeit der Geschlechtstrieb der Frau, ebenso 
wie alles im weiblichen Organismus, seinen periodischen Charakter hat. Die Zeit, in der 
eine Befruchtungsgelegenheit unbenutzt vorubergegangen ist und eine neue Gelegenheit 
zur DurchfUhrung eines volIkommenen Entwicklungsganges winkt, also die Zeit des Er
starkungsmomentes eines neuen EHolIikels 1, besonders unmittelbar nach der Periode, 
scheint diejenige zu sein, in welcher der dem Innern der Frau selbst entspringende Trieb 
zur Vereinigung mit dem anderen Geschlecht am starksten wird. 

Man darf mit dies em naturlichen Trieb nicht die kunstlich anerzogene Gewohnheit 
verwechseln. So ist z. B. bei dem Versuche der Feststellung durch Umfrage, wann die 
groBte Neigung der Frauen zum Manne vorhanden sei, angegeben worden, "am Samstag 
oder Sonntag Abend". Das hat doch offenbar gar keinen anderen Grund, als daB sich an 
diesem Termin das Zusammentreffen aus irgendwelchen Biicksichten am besten hat ein
richten lassen und so wie jede Gewohnheit schlieBlich zur zweiten Natur geworden ist. 

Bei der Beurteilung der Anziehungskraft der Frau ist zu berucksichtigen, daB mit der 
Menschwerdung ganz von selbst eine Umgestaltung in der Wirkung ihrer Beize 
auf den Mann eingetreten ist 2. 1m Gegensatz zum Saugetier, bei dem die Geschlechter 
sich wittern, werden beim Menschen die erst en Beize statt durch den Geruchsinn durch 
den Gesichtssinn vermittelt. Dadurch wird Zeit fUr die Uberlegung gewonnen. Das Auge 
hat die Moglichkeit, seine Entscheidungen auf weitere Distanzen zu treffen als die Nase. 
Auch fUr die Beize in der Nahe hat der Geruchsinn beim Menschen viel eingebuBt. Ge
fahrlich werden erst die durch den Tastsinn vermittelten Beize. 1st erst einmal eine gewisse 
Anziehung ausgelost und durch den Tastsinn in die Tat umgesetzt, dann reiBt sie die beiden 
Geschlechter unaufhaltsam aneinander. Durch die Ubertragung der erst en Anziehungs
wirkung von dem Geruchsinn auf den auf weitere Distanz wirkenden Gesichtssinn erhalt 
beim Menschen der Verstand Gelegenheit, mitzusprechen. Von nun an lassen sich die 
Geschlechter nicht mehr wahlIos aneinanderreiBen, es steht ihnen vielmehr frei, sich gegen
seitig zu wahlen. Beim Menschen ist also zu dem ursprunglichen Instinkt, der die beiden 
Geschlechter in Form wilden Geschlechtstriebes zueinander zog, die Moglichkeit hinzu
gekommen, eine vorlaufige Entscheidung zu treffen. Das gilt nicht nur fUr die Gewahrung 
der sexuellen Annaherung, sondern auch fUr die Inszenierung aHer anderen oben auf
gefuhrten Beziehungsteile, die zwischen Mann und Frau uberhaupt in Betracht kommen 
konnen. 

Das von Natur aus sich entwickelnde Ubersichtgewinnen in Sachen des Sexual
verhaltnisses erfahrt durch die Erziehung eine wesentliche Verstarkung. 

Das unbewuBte Sichuberlegenkonnen in Sachen des Zueinanderpassens ist zu 
ein(,lm mehr oder weniger bewuBten Sichuberlegenwollen geworden. 

Dieser Gedankengang arbeitet, auch wenn er nicht immer einem naturwissenschaft
lichen vOlligen Aufgeklartsein entspringt, doch mit groBer VerlaBlichkeit. 

Wir brauchen nur einmal den Versuch zu machen, das, wodurch uns dieFrau anzieht, 
zu analysieren 3. Un sere Bewunderung des Weibes, das Vorstadium der Liebe, ist im 

1 Sellhei m, Weibliches Fortpflanzungsleben usw. im Geheimnis vom Ewig-Weiblichen. 1. c. 
2 Sellheim, Reize der Frau usw., im Geheimnis vom Ewig-Weiblichen. 1. c. 
3 Sellhei m, Reize der Frau und ihre Bedeutung fUr den Kulturfortschritt, Geheimnis vom Ewig

Weiblichen. 1. c. und Abschnitt II. Kapitel4 dieses Buches, Entwicklung und Pflege der weiblichen Reize. 
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Grunde nichts anderes als eine bewuBte Zweckbeziehung auf das zu zeugende Kind. Die 
sogenannte architektonische SchOnheit der Frau erschien uns unter dies em Gesichtswinkel 
als der Ausdruck der Verbindung von Gesundheit im allgemeinen mit weiblichen Merk
malen zur funktionellen Eignung der Frau fUr ihren naturlichen Beruf im besonderen. 
Der Reiz einer Frau fUr den Mann kann z. B. schon dadurch erreicht werden, daB zu ge
sundem Wuchs, zu gesunden Farben auch noch ein spezifisch weibliches, sexuelles Merkmal, 
sagen wir ein schwellenderBusen, hinzukommt. Damit durfte unsere naturwissenschaftliche 
Definition von der architektonischen SchOnheit gerechtfertigt erscheinen. 

Zu den korperlichen Reizen ist mit dem Fortschritt der Kultur eine geistige Zulage 
hinzugekommen. Die Frau, welche sich die Quintessenz bewahrter Kultur anzueignen 
verstand, ubt einen vermehrten Reiz auf den Mann aus. Diese Errungenschaft macht 
die Frau in den Augen des Mannes mehr oder weniger bewuBt zu derjenigen Personlichkeit, 
die am besten geeignet erscheint, die Kinder auf sein Lebensniveau zu heben, oder sie 
noch daruber hinaus zu fordern. Durch die geistige Komponente gewinnt der Anziehungs
mechaDismus zwischen den beiden Geschlechtern an Feinheit, aber auch an Verfanglichkeit 
und Dauerhaftigkeit, und zwar um so mehr, als die geistigen Reize ihre Wirksamkeit in 
noch hOherem Grade als die korperlichen im UnterbewuBtsein zu entfalten pflegen. 

1m geschilderten Zusammenhang erscheinen die Reize der Frau jedenfalls als ein Teil 
ihrer auf den Bedarf des Kindes abgestimmten Sondereinrichtungen. Helfen siedoch der 
Kinder Erscheinen herbeifUhren und kommen sie Ihnen zugute. 

Die Erziehung zur Zuruckhaltung der Triebe bis der Verst and gesprochen, zusammen 
mit dem Umschwung in der Wirkung der Reize, der das erleichtert hat, macht den Menschen 
dazu geeignet, aIle Konsequenzen, die das Eingehen eines Sexualverhaltnisses mit sich 
bringt, von vornherein zu ubersehen, ehe uberhaupt an die Realisierung der gegenseitigen 
Beziehungen, von denen sich dann die eine aus der anderen von selbst ergibt, gedacht 
zu werden braucht. 

Jedenfalls hat das GefUhl, welches die Paarung von zwei Kulturmenschen einleitet, 
einen mehr oder weniger starken verstandesmaBigen Einschlag. Wenn die primare Liebe 
natiirlich auch nieht von der Beimischung von Sexualtrieb ganz freigesprochen werden 
kann, so hat die Erziehung es doch fertig gebraeht und es den Mensehen als vorteilhaft ein
sehen gelehrt, erst den Verst and zu W orte kommen zu lassen, ehe er sieh von seinen sexuellen 
Instinkten weitertreiben lassen will. 

1m Gegensatz zu dieser vorlaufigen primaren Liebe konstatieren wir eine sekundare 
Liebe, die in der Ehe erst sieh herausbildet, oder von der man -um die Kontinuitat zwischen 
beiden Sorten von Liebe zu bewahren - schlie.Blich auch sagen kann, daB sie die Fortsetzung 
der mit in die Ehe hineingekommen primaren Liebe darstellt. Sie ist die Probe auf das 
Exempel. Ihr Erscheinen dad als Beweis dafur geIten, daB die primare Liebe mit ihrer 
Spekulation recht behalten hat und die beiden in der Ehe zusammengekommenen Partner 
wirklich zueinander passen und einander fiirs Leben angehOren konnen. 

Die Erziehung auf das Vorherentscheidenwollen des Zueinanderpassens, die offen
sichtlich ihre gutenSeiten hat, bedeutet in gewissem Grade eine A blenkung vo m na tiir
li e hen Em p fin den. Sollen die verdrangten urspriingliehen Gefiihle wieder zu ihrem 
Rechte kommen, so ergeben sich dabei gewisse Schwierigkeiten. Das tritt besonders dann 
ein, wenn der Ehekonsens jahrelang zuriickgedrangten Gefiihlen plOtzlich freien Lauf 
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lassen will. Der Mensch kann sich dann oft nicht ein£ach umkrempeln und -'seine Gefiihle 
von heute auf morgen auf Kommando kehrtmachen lassen. -

In diese Situation kommt freilich der Mann viel weniger als die Frau. Er ist eigentlich 
immer zum Verkehr bereit und bedenkt deshalb nicht, daB die Frau, bei welcher der Trieb 
zur Vereinigung aus dem Innern nur vielleicht periodisch stark hervortritt, zum mindesten 
eine gewisse Zeit braucht, urn sich aus dem kiinstlich angezuchteten Zustande, alles Sexuelle 
von sich zu werfen, umzugewohnen und sich mit der neuen Sachlage abzufinden. Jedenfalls 
verdient die Frau die groBte Rucksichtnahme bei der Revolution der ihr anerzogenen 
Lebensanschauung, wie sie der Eheeintritt von ihr verlangt. 

Abb. 32. Durch die 
Mode gewollte Hervor
kehrung der Beine. 

Abb. 33. Schaustellung der Beine im Sinne einer 
Volkstracht hat seinen sexuellen Reiz vollkommen 

eingebiiJ3t. 

Wenn man auch im allgemeinen das Zutrauen haben dad, daB im geeigneten Momente, 
oder besser gesagt, nach einer geeigneten Vorbereitungs- und Ubergangszeit) der Durch
bruch der unverwustlichen gesunden Gefiihle allenthalben wieder stattfindet, und aIle 
Erziehung zur Abkehr yom Sexualtrieb, sobald sie uberflussig geworden, durch die Tat
sachen iiberholt, verfliegt, so gibt es doch auch Ausnahmen. 

Einzelne Menschen bleiben dauernd in ihrem Sexualempfinden verdreht. Jedenfalls 
konstatieren wir Verdrehungen, "Perversionen", bei welch en neb en der angeborenen 
Anlage die anerzogene Komponente eine Rolle spielt. 

Der Arzt hat Gelegenheit zu sehen, daB beim Mann unter Umstanden ein Nicht
vordringenkonnen ~ was man als Impotenz bezeichnet - und noch viel haufiger bei der 
Frau ein sich nicht mit aIler Warme Hingebenkonnen - was man als Frigiditat bezeichnet
sich einstellt oder vielmehr bleibt und, falsch behandelt, sich vermehrt. Es ist das 
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manches Mal ein Rest oder eine Folge jener Erziehung, die auf eine Verdrangung - der 
Gesellschaft unzeitig kommender - sexueller Ge£iihle abzielt. Man dad in solchen Fallen 
froh sein, wenn die richtigen Gefiihle sieh wenigstens nach und nach noch einstellen. 

Wie weit die Unterwedung des ~exuellen Instinktes unter den Verst and geht, kann 
man schlieBlich nachweisen durch die Veranderung der Reizwirkungen des weib
lichen Geschlechtes auf das mannliche im gewohnlichen Umgangsleben. 
Gewisse EntblOBungen oder Schaustellungen bestimmter Teile, die sonst bedeckt getragen 
werden (Waden z. B.), sind von der Mode dazu ausersehen, einen sexuellen Reiz auszuiiben. 
Der Strumpf dient sowohlder "Akzentuierung" des erotischen Reizes, wie dem zweiten 

Abb. 34. Hoherer Grad der 
Schaustellung der Beine, in 
der Absicht, einen Reiz aus
zuii ben, nachdem an den ersten 
Grad (Abb. 32) bereits eine 
Gewohnung eingetreten war. 

Grundelement in der Erotik der Kleidung, der "Exhibition". 
Gleich dem Strumpf ist auch das Strumpfband der Frau ein 
wichtiges erotisches Anziehungsmittel 1. Das Kunstliche dieser 
Ausstellung der Beine zeigt sich darin, daB diese Reize in 
der Hauptsache nur sexuell erregend wirken, wenn man diese 
Wirkung J?-it Ihnen erzielen will und sich diese Absicht an
mer ken laBt (Abb. 32). Eine EntblOBung genau derselben 
Teile durch Zufall, auBeren Zwang, Tracht (Abb. 33) oder 
Gewohnheit wirkt nicht mehr in dem MaBe sinneserregend. 
Auch bei der modischen Schaustellung der Beine tritt bald 
eine Gewohnung ein. SolI der Reiz wieder aufgefrischt 
werden, so muB eine weitere EntblOBung (Abb. 34) oder die 
Anwendung der Fleischfarbe an den Striimpfen, die Zutat 
von Zierstrumpfbandern uSW. etappenweise hinzugefiigt werden. 
In bezug auf den sexuellen Reiz kann man geradezu sagen, 
daB das Motiv der Schaustellung iiber die Wirkung ent
scheidet 2. 

Das ist doch der beste Beweis dafiir, daB in der Tat 
der Mensch durch die gesellschaftliche Erziehung zu unter
scheiden gelernt hat, wo, wann und unter welchen Bedin
gungen er seinen sexuellen Neigungen freien Lauf lassen dad. 
Damit ist das Ziel der Gesellschaft, ihre Mitglieder fiir die 
von ihr gewiinschte und erlaubte Form der Ankniipfung sexu-
eller Beziehungen gefiigig zu machen, erreicht. 

Die Ehe, wie wir sie in der naturgeschichtlichen Entwicklung kennen gelernt haben, 
ist an sich ein personliches und sehr intimes Verhaltnis zwischen beiden Gatten. Aber 
es bleibt nicht dabei. Durch das Zusammenwohnen der Menschen in groBeren Verbanden 
macht sich alsbald ein offentliches Interesse an dieser Beziehung zwischen Mann und 
Prau geltend. 1st doch die Ehe die Institution, welche dem Staate die Biirger liefert, somit 
seine Grundlage bildet und immer wieder erneuert. 

Das Gemeinwesen nimmt in der Hauptsache Partei fur das Kind. Es sorgt dafiir, 
daB seine Interessen sichergestellt werden. Der Grund dafiir ist in der Menschennatur 

I Scheuer, O. F., Strumpf und Strumpfband. Handworterbuch der Sexualwissenschaft von 
Max Marcuse. 2. Aun. S. 765. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 

2 Sellhei m, Reize der Frau usw., im Geheimnis vom Ewig-Weiblichen. 1. c. 
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und in dem MiBtrauen gegen ihre Treue begriindet. Liegt doch die Befiirchtung vor, daB 
beim Menschen die Uberlegenheit des Verstandes iiber den Fortpflanzungsinstinkt die 
Interessen des Kindes hinter die personlichen Interessen der Eltern zuriicktreten lassen 
konnte. 

Daraus erwachst der Ehe eine Doppelstellung; zur personlichen Beziehung der Eltern 
untereinander und zu ihren Kindern gesellt sich eine offentliche Kontrolle. 

Die aufkommende Uberlieferung vervollkommnet die Beziehungen zwischen Ehe 
und Gemeinwesen immer weiter. Entwicklung der Ehe und des Gemeinwesens laufen 
einander parallel. 

SchlieBlich muB sich das, was aus natiirlicher Neigung entstanden, mit allen mog
lichen Faktoren des sozialen Lebens abfinden. 

Das Hauptgebiet, mit dem sich die Ehe auseinanderzusetzen hat, ist die Wirtschaft. 
Die Ehe hat sich im Laufe der Geschichte noch immer nach der Wirtschaft gerichtet und 
wird sich auch in Zukunft weiter danach richten miissen. 

Kirche und Staat sanktionieren die aus der Abfindung mit der Wirtschaft sich er
gebende und danach sich modelnde Form der Ehe nachtraglich. Die Ethik heiBt sie gut. 
Rechtliche Formen werden gesucht, um dem mit der Wirtschaft harmonierenden Ge
schlechtsverhaltnis BestaIid zu verleihen. So ist denn die Ehe, wie wir sie heute 
vorfinden, der geschichtlich gewordene Ausdruck der dem Gemeinwesen 
am besten passenden Form, in der erlaubte Geschlechtsbeziehungen an
gekniipft und gepflogen werden sollen!. 

Zu dem Umschwunge von der Form, wie sie die Natur eingab, zu der Form, wie es 
das Gemeinwesen fiir gut halt, ist vor allen Dingen notwendig geworden eine Umstellung 
in der Reihenfolge der einzelnen Faktoren, welche das eheliche Verhaltnis ausmachen. 

In der Naturgeschichte begann - wie wir sahen - das eheliche Verhaltnis mit der 
rein geschlechtlichen Anziehung, mit dem in Aussicht stehenden, instinktiv geahnten 
sexuellen Vergniigen als Lockmittel. Darauf folgten als weitere Entwicklungsteile Brut
pflege, Arbeitsteilung, Kameradschaft. Aus allem kann sich eine Ehe entwickeln und 
dazu noch die Liebe kommen als Bestatigung des wirklichen Zusammenpassens in all 
den aufgezahlten Faktoren. 

Bei der Kulturform des ehelichen Verhaltnisses werden die in der ungehinderten 
Natur zuletzt stehenden Faktoren, Liebe und Ehe, an den Anfang der Entwicklungsreihe 
gesetzt in der Erwartung, daB sich in dem nun einmal gegebenen Rahmen die noch fehlenden 
Entwicklungsteile des ehelichen Verhaltnisses, Sexualbe.ziehung, Brutpflege, Arbeits
teilung, Kameradschaft, dazu entwickeln werden. 

SolI das Gefiihl des Zueinanderpassens in allen Stiicken, das ja in der natiirlichen 
Entwicklung sich erst aus dem Durchkosten der einzelnen Bestandteile der sexuellen 
Beziehung von A bis Z ergibt und gewissermaBen dem zur Vollendung gediehenen Ver
haltnis die Krone aufsetzt, vorausgenommen werden, so ist das nur in iibertragenem Sinne 
zu verstehen. Das Verfahren setzt eine Abanderung des in seiner natiirlichen Entwicklung 
kennen gelernten Begriffes der Liebe der Geschlechter zueinander voraus. 

1 Eine sehr geistvolle moderne Beleuchtung des Eheproblems von allen Seiten findet man in dem 
Ehebuch des Grafen Hermann Keyserling, Niels Kampmanns Verlag, CelIe. 
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Wir miissen danach verschiedene Sorten von Liebe unterscheiden. 1m Tierleben und 
-urspriinglichen Menschenleben besteht zunachst nur eine sexuelle Anziehung, der reine 
Geschlechtstrieb, den man als erste Sorte Liebe bezeichnen kann. Dazu kommt das durch 
die Erfahrung gelauterte Gefiihl, das wir schlieBlich als das Produkt des Zueinanderpasseni;! 
in der Ehe als Liebe entstehen sahen. 

In dieser zweiten Sorte Liebe ist zur sexuellen Anziehung noch ein den unmittelbaren 
Sexualverkehr iiberdauerndes, besonderes Gefiihl der Zuneigung der beiden Geschlechter 

:zueinander gekommen. Es verdankt seine Entwicklung den beiderseitigen Beziehungen 
der Eltern zu dem Kinde auf demBoden der Brutpflege. Schon bei dieser ElternEebe 
haben wir es mit einem iibertragenen Gefiihle zu tun. 

Bei der dritten und letzten Sorte von Liebe, von der wir jetzt sprechen wollen, geht 
die Ubertragung aber noch ein gut Stiick weiter. Sie_ macht einen formlichen Gedanken
:sprung von einer Person zur anderen. Sehen wir doch, daB das vorliiufige Gefiihl des Zu
-einanderpassens lediglich von dem Mitansehen der Erfahrung, die andere miteinander 
machen, hergenommen wird. Wenn auch diese Liebe, die schon auf tritt, ehe von der Reali
sierung unmittelbarer Sexualbeziehungen die Rede ist, des Geschlechtstriebes als einer 
mehr oder weniger deutlich ausgesprochenen Komponente nicht zu entbehren braucht, 
:so liegt ihr Schwerpunkt doch in anderer Richtung. Es handelt sich hier um die praktische 
Nutzanwendung dessen, was als bewahrt von Generationen durch die Tradition weiter
gegeben, schlieBlich durch den erziehenden Unterricht und den Anschauungsunterricht 
des Lebens jedem Menschen als der gangbare Weg zur Ehe eingepragt wird. 

Wo diese Allerweltsauffassung sich einmal durchgesetzt hat und gewissermaBen 
me eine Dressur zur zweiten Natur geworden ist, macht es auch gar keine Schwierigkeiten 
mehr, das eheliche Verhaltnis immer an einem anderen Punkte anfangen zu lassen als bei 
der unmittelbaren sexuellen Beziehung. 

Die primare Geneigtheit zum Eingehen aller gegenseitigen Beziehungen wird von 
dem Paare offentlich ausgesprochen, ehe noch ein reeller Anfang mit sexuellenBeziehungen 
gemacht worden ist, oder- um allen Fallen gerecht zu werden - gemacht zu sein braucht. 
Wenn auch in der ungehinderten Natur der Anfang fiirs eheliche Verhiiltnis gelegentlich 
-einmal an einem anderen Punkte als bei der Sexualbeziehung gemacht werden kann, so 
bedeutet dieses Verfahren der Gesellschaft doch, das, was die Ausnahme in der Natur ist, 
zur Regel im Kulturleben zu machen. 

Das ist aber auch der Grund dafiir, daB Tradition und Erziehung unentwegt am 
Werke bleiben miissen, um die Menschen vor dem Riickfall ins Natiirliche zu bewahren 
und fiir diese Umkehr der instinktiven in die verstandesgemaBe Reihenfolge gefiigig zu 
erhalten. 

Nach unserer Analyse ist diese letzte Sorte Liebe kein einheitliches Gefiihl mehr. 
Zu ihrem Vollbegriff miissen drei Faktoren zusammenwirken, die sich in der v:erschiedensten 
Weise kombinieren konnen: Ahnung des Zueinanderpassens in allen Teilen, Geschlechts
trieb, Ubertragung der allgemeinen Erfahrung aus der Anschauung der Entwicklung 
von allen moglichen Beziehungen zwischen anderen Paaren. Aus dieser eigenartigen Zu
sammensetzung erklart es sich, daB sich zwei Menschen die Hand reichen fiirs Leben, 
die mcht mehr als eine Ahnung des Zueinanderpassens haben, daB andere zwar der Ge
schlechtstrieb zusammenfiihrt, aber nicht zusammenhiilt und schlieBlich nocR andere ohne 
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Ahnung und ohne Geschlechtstrieb aneinander geraten und doch noch gute Erfahrungen 
miteinander machen. Gliicklich ist das Paar zu schatzen, in dessen Verhaltnisse aIle die 
genannten Faktoren eine Rolle spielen und in harmonischer Weise sich erganzen und in 
richtiger, vertraglicher, zeitlicher Folge sich ablOsen. 

Gegenseitige Wahl und EntschluB, in die Ehe als die offiziell zugelassene Form der 
Ankniipfung von Sexual beziehungen zu treten, erfolgen vom Paare freiwillig. Danach 
aber greift das Gemeinwesen mit starker Hand ein. Es weist dem Paare, das den Bund fiirs 
Leben eingehen will, den von Wirtschaft, Staat, Kirche, Ethik, Recht und Gesetz gut
geheiBenen Platz fiir die Entwicklung ihrer weiteren Sexualbeziehungen an. In der Ehe 
als Form soIl der Inhalt, die "Ehe als Tatsache", erst entwickelt werden. 

Es ist ein ganz gewohnlicher Fehler beim Heiraten, daB die jungen Eheleute glauben, 
daB sie, weil ihnen vom Staat ein Rahmen fiir die Entwicklung des ehelichen Verhaltnisses 
zur Verfiigung gestellt worden ist, darin nun ohne wei teres Zutun das eheliche Verhaltnis 
vorfinden miiBten. Vor dies em Fehler ist oft genug gewarnt worden. Schon Milton! 
verkiindete die Unabhangigkeit des Wesens der Ehe von ihrer Form und die Autonomie 
des Individuums in der Gestaltung dieser Form. 

Der Ehe wird ihr reeller Inhalt erst dann gegeben, wenn zu der Liebe, die als Ahnung 
zu der Ehe gefiihrt hat, die Liebe als Beweis des Zueinanderpassens hinzukommt. Die 
Liebe als Ahnung ist nicht mehr als eine Spekulation mit dem Risiko der Enttauschung. 

Trotzdem ist die Erfiillbarkeit all der Wiinsche, die jemand in der Ehe realisiert 
haben mochte, nicht so schwierig, wie es bei der strengen Abgrenzung ihrer Form von der 
erfiillten Tatsache e-rscheinen mag. Zunachst einmal konnen die einzelnen Programmteile 
der natiirlichen Entwicklung: sexuelles Vergniigen, Kindererzeugung mit Brutpflege und 
Aufzucht, Arbeitsteilung, Kameradschaft, Ehe, Liebe in sehr verschiedener Weise zu dem 
Bunde zusammengesetzt werden. Die theoretische Berechnung ergibt bei den sechs Ele
menten nicht weniger als 720 mogliche "Permutationen" und "Variationen" und bis zu 
30 "Kombinationen". Bedenkt man weiterhin, daB im Grade der Innigkeit der einzelnen 
Beziehungsteile sehr groBe Unterschiede bestehen, so kommt eine fast uniibersehbare 
Moglichkeit verschiedenartiger Beziehungsnuancen fiir die reelle Einzelehe heraus. 

In del' Wirklichkeit spielt sich die Entwicklung etwa folgendermaBen ab: Bei dem 
von der Gesellschaft gut geheiBenen Schema stehen Liebe und Ehe voran. Die anderen 
Teile, sexuelles Vergniigen, Brutpflege, Arbeitsteilung, Kameradschaft folgten in der 
Tat in beliebiger Reihenfolge und treten in verschiedenen Graden auf. Auch kann der 
eine oder andere Teil del' Beziehungen mehr oder weniger vermiBt werden. 

Gibt es doch Ehen ohne sexuelles Vergniigen, ohne Brutpflege, ohne Arbeitsteilung, 
ohne Kameradschaft. Das eine oder andere mag fehlen, nur eine Erscheinung darf nicht 
ausbleiben, wenn man in der Eheform die Ehe als Tatsache wirklich entwickelt aner
kennen will, das ist eben die Liebe als Beweis fur mehr oder weniger gutes gegenseitiges 
Zusammenpassen. 

So betrachtet ist die Freiheit in der Ehe doch viel groBer, als es auf den ersten Blick 
erscheinen mochte. Jedenfalls kann den Individualitaten in mancherlei Richtung und 
in hohem Grade auch innerhalb des Rahmens del' Ehe Rechnung getragen werden. Es 

1 Milton, Doctrine and Discipline of divorce. 1834. 
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unterliegt keinem Zweifel, daB sich die Ehe als die Pflegestatte aller moglichen Beziehungen 
zwischen den Geschlechtern bewahrt hat. Das Gemeinwesen verlangt ja nicht mehr, 
als daB der Ordnung halber sich jeder es vorher iiberlegt, ehe er Pflichten gegen das 
Kind und damit gegen den Staat iibernimmt. In allen iibrigen Punkten, insbesondere 
in der Art und Weise, wie die Verbindung weiter gekniipft, in dem Tempo der Annaherung, 
in bezug auf die Vollstandigkeit der Entwieklung des Verhaltnisses in allen moglichen 
Teilen und in bezug auf den Grad der Innigkeit, in dem die einzelnen Teile sich ausbilden, 
wird dem einzelnen Paare vollig freie Hand gelassen. 

Ja, die Gesellschaft ist so gar so tolerant, daB sie auBerhalb des erlaubten Rahmens 
entstandene sexuelle Beziehungen irgendwelcher Art nachtraglich gutheiBt, sofern sie doch 
noch zur Ehe fiihren, ganz einerlei, wieviel dabei an der offiziellen Reihenfolge geandert 
worden ist, und auch ohne viel danach zu fragen, ob intime Beziehungen, sogar Kinder
erzeugung dem EheschluB vorausgegangen sind. 

Zum mindesten ist man in dieser Beziehung verniinftiger geworden als friiher. 
Vom Gemeinwesen offiziell zugelassene A b wei c hun g e n von de rEi n e he, von der 

Monogamie, sind im Leben der Volker selten. 
Die Vielehe, die Polygamie, tritt in zwei Formen auf, in der Vielweiberei, der Poly

gynie, und der Vielmannerei, der Polyandrie. Von den beiden Arten ist die Polygynie noch 
die haufigere. Dabei ist zu bedenken, daB durchaus nicht aIle Abweichungen von der 
Einehe aus den ins Unnatiirliche verschobenen Trieben einzelner Menschen sich herleiten; 
vieles, ja das meiste davon diirfte wohl auf Nachahmungssucht beruhen. 

Es ist merkwiirdig, daB gerade in den Landern, in denen die Polygynie erlaubt ist, 
sie sich in bescheidenen Grenzen halt, wahrend sie an Orten, wo sie verboten ist, gehorige 
Auswiichse treibt. Was bei dem groBen Eifer, mit dem die Ehe von dem Staate kontrolliert 
und registriert wird, offiziell verboten, inoffiziell aber erlaubt ist, gilt nun einmal fUr rechtlos 
und wird danach behandelt. Das zeitigt traurige Folgen. 

Sitzenlassen eines geschwangerten Madchens von seiten des gewissenlosen Mannes 
und der Kindesmord der in Schande gestoBenen und darum verzweifelten, unehelichen 
Mutter entspringen dieser gleichen Quelle. Derselbe Vater wiirde sich doch in der Ehe 
seiner Frau und seiner Kinder nicht schamen, und dieselbe Mutter wiirde in derselben 
Ehe gewiB nicht ihr so sehr herbeigesehntes Kind, kaum geboren, wieder umbringen. 

Auf besondere Arten der Vielweiberei, als da sind Verhaltniswesen, Prostitution 
usw., kann an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden. Sie fallen - was fUr unser 
Thema die Hauptsache ist - aIle unter den Begriff der Abkehr von dem moglichst friihen 
Eintreten in eine Einehe. 

Wo diese Art Eheflucht gehauft auf tritt, wird man in der Annahme nicht fehlgehen, 
daB in den Beziehungen zwischen Wirtschaft und Ehe einmal wieder irgend etwas nicht 
stimmt, und daB es die hochste Zeit ist, diese Grundbeziehung personlichen und sozialen 
Lebens zu revidieren und neu zu orientieren. 

SolI freilich die Ehe Raum fiir aIle bieten, so ist es natiirlich unmoglich, daB sie dem 
Ideal jedes einzelnen entspricht. Dasist aber nichts, was der Ehe als besonderer Vorwurf 
gemacht werden kann. Es gilt schlieBlich fUr jede gesellschaftliche Einrichtung. Uberall 
bewegt sich innerhalb der Gesellschaft nur derjenige mit Freiheit, der sich selbst befehlen 
und gehorchen gelernt hat. 
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Die Geschichte zeigt, daB die Praxis bei der EheschlieBung im Laufe der Zeiten 
sehr verschieden verfahren ist. 1m alten Rom war die Ehe recht frei. Es galt sowohl eine 
Ehe, die feierlich geschlossen wurde, als auch eine Ehe aus Gewohnheit, "aus dem Usus". 
So leicht wie der EheschluB war auch die Scheidung. 

Die katholische Kirche hat dann die Ehe zu einem Sakrament gestempelt. J eder 
war darin willkommen, das Wiederzuruckgehen unmoglich. 

Der Protestantismus sah die Ehe mehr als ein weltlich Ding an, hat aber doch nicht 
darau£ verzichtet, sie in der Kirche zu sanktionieren. 

Reute registriert der Staat die Ehe, die Kirche heiligt sie; die Scheidung ist unter 
allen Umstanden erschwert. 

Die Offentlichkeit hat an der Ehe ein so groBes Interesse, weil sie die Pflanzstatte 
der Zukunft des Staates ist. Daher seine Fursorge fur die Nachkommenschaft. Doch 
dad der Staat uber der Sorge fUr seine zukunftigen Burger nicht so weit gehen, die 
Sorge fUr seine gegenwartigen zu vernachlassigen. Das Interesse des Staates an der 
Nachkommenschaft fUhrt zu einer Beschrankung der Freiheit der Eltern. 1m Eherecht 
ringen zwei Interessespharen standig miteinander. Das ist die SichersteIlung der 
Zukunft des Kindes und der Versuch der moglichst weitgehenden person1ichen Freilassung 
der Eltern. Um diese beiden Punkte hat sich die Geschichte des Eheproblems noch immer 
gedreht und wird sich auch weiter drehen mussen, zumal gar keine andere Moglichkeit 
des Ausgleiches besteht, als daB gewisse Opfer an Freiheit von seiten der Eltern nun einmal 
zu bringen sind, wenn der Staat den Kindern die beste Zukunft garantieren will. 

1m Verhaltnis von Mann und Frau konnte und muBte die Einbeziehung von Vert rags
elementen fortgelassen werden. Man vermag doch nicht zu paktieren, daB der erwartete 
geistige und sittliche Inhalt in der Ehe wirklich zum Vorschein komme. Ebenso wie es 
unmoglich ist, einen Vertrag daruber zu schlieBen, daB die Ehe als Tatsache in der Ehe 
als Form sich entwickle. 

Aber in bezug auf das Verhaltnis der Eltern zu den Kindern ist nun einmal eine 
vertragliche Festlegung gar nicht zu umgehen, wenn nicht der Staat aIle Sorge um die 
Nachkommenschaft auf sich nehmen will. An dieser Verpflichtung zugunsten der 
Nachkommenscha£t muB unter allen Umstanden festgehalten werden auch dann, wenn 
darunter die Freiheit der Eltern mehr oder weniger lei den muB. 

Dieser Auffassung entsprechend laufen standig zwei geschichtliche Entwicklungen 
nebeneinander her, welche ihren EinfluB auf das Verhaltnis der Gatten zueinander ausuben. 

Die erste ist die Entwicklung des Gemeinwesens zu einer immer straHeren Bindung 
der Einzelwesen, und die andere ist die Entwicklung der Einzelmenschen - und zwar 
jedes der beiden Geschlechter - zur freien Personlichkeit. 

Man darf unter diesen Umstanden von der geschichtlichen Entwicklung der Ehe 
nicht mehr verlangen, als von der Entwicklung jeder anderen burgerlichen Einrichtung 
auch. Das Ideal ware, hier wie dort, daB die Interessen des Gemeinwesens mit den Interessen 
der sich bindenden Personlichkeiten zusammenfallen. Bei der Eheform durfte man mehr 
wie bei jedem anderen Verhaltnis froh sein, wenn die Entwicklung sich wenigstens diesem 
Ideal naherte. Fallt ihr doch die schwierige Aufgabe zu, die dringendste offentliche An
gelegenheit mit der intimsten personlichen Beziehung harmonisch zu verbinden. 
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Aus dem KompromiB, wie er zu allen Zeiten auf diesem Gebiete geschlossen worden 
ist, geht in Wirklichkeit eine Eheform hervor, welche auf der einen Seite der Reife des 
--Staates zur Interessenvertretung a,ller und auf der anderen Seite der Reife des Einzel
menschen auf dem Wege der Entwicklung zur freien Personlichkeit entspricht. 

Wenn in dem Ehebunde Kinder erscheinen, kommt zu der vorlaufigen kunstlichen 
vertraglichen Bindung die naturliche wirkliche hinzu, die ein Auseinandergehen in Form 
einer Ehescheid ung auBerordentlich erschwert. Gegen eine Unaufloslichk.eit des Ehe
bundes straubt sich freilich die Entwicklung des Einzelmenschen zur freien Personlichkeit. 
Dieses Strauben ist zum modemen Zug aller Bestrebungen geworden, welche der Person
lichkeit der Eltem mehr oder gar unbeschrankte Freiheit zugestehen mochten. 

Wenn diese B'estrebungen auch neuerdings gehauft auftreten, sind sie an sich nicht 
neu. Schon 1834 hat Milton 1 darauf hingewiesen, daB man die beiden Partner in der 
Ehe als zwei sich frei gegenuberstehende Personlichkeiten ansehen sollte, die von Vertrags
element en freizulassen waren. Die Ehe sei eine Privatangelegenheit und sollte deshalb, 
bei beiderseitiger Einwilligung, ja, wenn auch nur einer der beiden Partner es verlange, 
frei aufloslich sein. Wilhelm von Humboldt 2 hat den Gedanken in ganz ahnlicher Weise 
ausgedruckt. Bei der Ehe als personlichem Verhaltnis, das nicht bloB einzelneHandlungen 
fordert, sondem im eigentlichen Sinne die Person und die ganze Lebensweise betrifft, 
solIe die Trennung zu jeder Zeit und ohne AnfUhrung aller Grunde erlaubt sein. Neuerdings 
mehren sich die Stimmen, die eine leichtere Losbarkeit vor allen Dingen einer sich nicht 
bewahrenden Ehe verlangen. 

Es ist bezeichnend, daB gerade das Wort von der freien Personlichkeit immer am 
meisten von solchen im Munde gefUhrt wird, die infolge noch mangelnder Selbstbeherrschung 
die sittliche Reife fUr eine personliche Freilassung gar nicht dokumentiert haben. Der 
Fehler ist, daB man sich die Reife einer Personlichkeit als etwas vorstellt, was jeder mit 
auf die Welt, oder zum mindesten mit in die Ehe bringt. Die Reife der Personlichkeit 
ist vielmehr etwas, was mit groBer Muhe und Arbeit an sich selbst erst im Laufe der Jahre 
innerhalb oder auBerhalb der Ehe erworben werden kann. Dabei dad nicht einmal gesagt 
werden, daB das Eintreten in das eheliche Verhaltnis, wie jede Bindung an andere Personen, 
einer solchen nachtraglichen Entwicklung besonders gunstig ware. 

Ob und inwieweit durch Erleichterung der Ehescheidung noch Konzessionen an die 
personliche Freiheit der Ehegatten auf Kosten ihrer Kinder gemacht werden konnen, 
dad mit Recht als das schwierigste Problem zukunftiger Ehegesetzgebung angesehen 
werden. Das gilt in seinem ganzen Umfange fUr Ehen, die wirklich Kinder als Fruchte 
hervorgebracht haben. 

Kinderlos gebliebene Ehen konnte man, da sie doch die erwarteten Fruchte nicht 
gebrachthaben und jedenfalls ihr Untemehmen in dieser Hauptrichtung des Ehezweckes 
als eine vedehlte Spekulation angesehen werden darf, vielleicht etwas anders stellen. Der 
Scheidung diidten hierbei erheblich geringere Schwierigkeiten entgegenstehen. Und 
damit komme ich zum Schlusse des Kapitels von der Ehe als der Wiege der Hygiene 
und Diiitetik der Frau. 

1 Milton,!. c. 
2 von Humboldt, Wi lhelm, Idee zu einem Versuche, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates 

zu bestimmen. Gesammelte Schriften, herausgegeben von Alb. Leitzmann. 1792. 1. Bd. S. 193. 
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Die Einehe des Menschen erscheint, wie jedes natiirliche Verhaltnis, so weit 
eindeutig bestimmt und in seiner Entwicklung zwangslaufig, daB fiir den Fall man das 
Verhaltnis der Gatten zueinander heute p16tzlich aller kiinstlichen Stiitzen, sagen wir 
von seiten der Wirtschaft, von seiten der Religion, der Ethik, der Gesetzgebung und des 
Rechtes berauben wollte, wahrscheinlich die Ehe bleiben oder - wenn auch gewaltsam 
fiir eine Zeitlang zum Verschwinden gebracht - sicherlich sich bald wieder als dauernde 
Einehe, in einer Form, wie sie sich mit der jeweiligen Wirtschaft vertragt, durchsetzen 
wiirde. Die Einehe ist nun einmal die beste Form, in der sich auf der einen Seite Mann 
und Frau in Harmonie vereinigen, in dieser Bindung sich auf die Dauer mit dem kleinsten 
Zwange bewegen, und auf der anderen Seite den Kindern eine Statte gedeihlicher Fiir
sorge geboten wird. 

Wenn wir nach all dem fragen, was die Ehe denn eigentlich ist, so paBt nach unserem 
Empfinden am best en darauf die Formulierung Hoches 1: Sie ist ein "freiwilliges. 
V ertragsverhaltnis, das seinen geistigen und sittlichen Inhalt aus der mitgebrachten In
dividualitat beider Partner und aus dem bezieht, was diese beiden Partner im Laufe del' 
Ehe aus sich machen oder was die Ehe aus ihnen gemacht hat". 

Ein Einblick in die Mann und Frau trennenden Geschlechtsunterschiede, sowie' in 
die sie zur gemeinschaftlichen Arbeit zusammenfiihrenden Geschlechtsbeziehungen deckt, 
uns die Schwierigkeit der Situation im sozialen Leben auf. Wir sehen aber auch, 
daB Fortpflanzung nicht etwas ist, was man so bloB nebenbei abmachen dad, sondern 
daB es den Kernpunkt aller Menschenbeziehung darstellt. 

Je mehr der Mensch verlernt hat, in Sachen der Fortpflanzung dem sicher leitenden 
Instinkt zu folgen, um so mehr muB es der Verstand iibernehmen, auf dem freilich miihsamen 
Wege der Edorschung der Naturgesetze und ihrer vernunftmaBigen Beachtung uns VOl' 
der Vernachlassigung unserer Fortp£lanzung und damit vor dem Niedergang zu bewahren. 
Das ist der Boden, auf dem eine Hygiene und Diatetik der Ehe und der Frau gedeihen. 
konnen. 

IV. Ausbleiben und Ende der ~-"ortpflanzungsfunktion. 
1. Kinderlosigkeit in der Ehe. 

Die Frage, wie der weibliche Organismus iiberhaupt mit der Unterdriickung del' 
Fortpflanzung fertig wird, findet ihre Erledigung im Kapitel 6 dieses Abschnittes: "Die· 
Frau, die nicht zur Ehe kommt." 

Hier solI nur gezeigt werden, wie sich die Frau mit der Kinderlosigkeit in der Ehe 
abfindet, und was man zur Ediillung des in der Mehrzahl der Falle doch bestehenden 
Dranges und Wunsches nach Kindern tun kann. 

Jedenfalls leidet die gesund empfindende Frau unter der Kinderlosigkeit, und zwar 
unter der Kinderlosigkeit in der Ehe in ungleich hOherem Grade, als wenn die Gelegenheit 
zur Fortpflanzung durch Ehelosigkeit iiberhaupt nicht in den Bereich des Moglichen geriickt 
wurde. Allmutter Natur ist nicht so grausam, den weiblichen Wunsch nach SproBlingen 
im Stadium der Unediillbarkeit mit seiner ganzen, briinstigen Heftigkeit zu enthiillen. 
Sofern nicht kiinstliche, unnatiirliche sexuelle Aufklarung dem spontanen Innewerden 

1 Hoche, Geisteskrankheiten und Ehe in Kaminer und v. Noorden. Leipzig, Georg Thieme 1916 .. 
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vorausge(jilt ist, wird das llllbewuBte, dunkle Ahnen und Sehnen der jungfraulichen Seele 
in der Regel erst in bewuBte Anteilnahme umgestimmt, sobald der Sexualapparat des reifen 
Weibes voll funktioniert. 

Die Frau verwindet die Kinderlosigkeit schwer. Auch wenn sie sich scheinbar be
ruhigt hat, bricht das Verlangen doch immer wieder hervor, sobald es durch den Anblick 
von Kindem anderer Leute oder durch Gelegenheiten, welche durch die Anwesenheit 
von Kindem verschOnt werden, wie Weihnachten, geweckt wird. Die Frau hOrt nie zu 
hoffen auf, und gerade um die Zeit des herannahenden Torschlusses mit den Wechsel
jahren kann der Wllllsch nach Nachkommenschaft eine ganz besondere Heftigkeit an
nehmen. 

Angesichts dieser korperlichen Unvollkommenheit und der seelischen Empfindung 
fur diesen Defekt sollte alles darangesetzt werden, die Sterilitat zu heilen. Es ist daher 
sehr zu begruBen, daB gerade auf diesem Gebiete recht erfreuliche Verbesserungen erreicht 
worden sind und noch mehr in Aussicht stehen 1. 

Die Hilfe des Arztes wird in sehr verschiedener Weise in Anspruch genommen. Man 
darf nur nicht voraussetzen, daB die Frauen ihren stillen Kummer dem Arzte immer un
gefr~gt enthullen. Sie erscheinen oft mit ganz vagen Beschwerden beim Arzt lllld erwarten 
von seinem Sachverstandnis, daB er ihren heimlichen Wunsch erraten lllld darauf ein
gehen werde. Kommt es in dieser Richtllllg zu einer Enttauschllllg, so sind sie oft schwer 
dazu zu bringen, bei einer fur die brennendste weibliche Frage so verstandnislosen Seite 
Rat und Hilfe zu suchen. 

Zur Adoption eines Kindes ist nur zu raten, wenn aIle Versuche, eigene Kinder zu 
bekommen, grundlich erschopft sind. Adoptivkinder sind nie ein vollwertiger Ersatz. 
Schon die Erscheinung, daB Fehler, die sich bei eigenen Kindem herausstellen, weil sie 
von einem selbst kommen, als zur Familie gehOrig hingenommen werden, dagegen Fehler, 
die bei adoptierten Kindem auftreten, als unverzeihliches Einschleppsel in die Familie 
angesehen werden, deutet darauf hin, daB die Mutter mit dem fremden Kinde sich doch 
nicht immer vollig eins fuhIt. 

Es gibt aber auch Ausnahmen, die beweisen, daB die Mutterliebe sich mit Uber
springung der leiblichen Anfangsphasen der Kinderproduktion entwickeln kann. Mein 
Kollege Anton hat mir Beispiele erzahIt, in welchen er zur Begutachtung des Geslllldheits
zustandes von seitherigen P£legekindem zum Zwecke der Entscheidllllg uber die nunmehr 
stattfindende oder zu llllterlassende Adoption aufgefordert war. Trotzdem er yom arzt
lichen und psychiatrischen Standpunkte nach objektiven Anhaltspunkten abraten zu 
mussen geglaubt hat, haben die Mutter die Kinder, an die sie sich in der P£legezeit 
gewohnt hatten, nicht mehr hergegeben. Schlie.Blich kann eine der Adoption vorangehende 
Annahme als P£legekind geradezu den Charakter einer Probezeit gewinnen, in der die EItem 
vor ihrer Entscheidung uber die Annahme an Kindes Statt erst sehen ki:innen, wie die reelle 
Entwicklung des ins Auge gefaBten Kindes sich anlaBt. Von dies em praktischen Stand-

1 Sellheim, Wiederbelebung der Sterilitiitsforschung durch die Erfindung der Tubendurchblasung. 
Med. Klinik 1923. Nr.46j48 und Befruchtung, Unfruchtbarkeit und Unfruchtbarkeitsbehandlung. Zeit
schrift f. iirztl. Fortbildung 1924. Nr. 20, 21, 22. 

Nurnberger, Sterilitiit in Biologie und Pathologie desWeibes. Halban-Seitz 1925. 
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punkte aus konnte man bei Adoption gegenuber dem blinden Zufall des Geratens der 
eigenen Kinder im gewissen Sinne sogar von einem V orteil reden! 

Wie auBerordentlich brennend das Verlangen nach einem Kinde und einem eigenen 
Kinde sein kann, ersieht man daraus, daB gelegentlich von den Eltem aIle moglichen Ruck
sichten in den Hintergrund geschoben werden. Welche merkwurdigen Gedankengange 
in einer sich nach dem Kinde sehnenden Frau aufgepeitscht werden, zeigen einem gewisse 
Erlebnisse in der Praxis. Das Ungeheuerlichste, was ich in dieser Richtung erfahren habe, 
war das mehrmals an mich gestellte Verlangen von Frau und Mann nach kunstlicher Be
samung mit dem Sparma eines anderen Mannes! 

Fur fehlenden Kindersegen findet manchmal ein Ausgleich durch ein innigeres Sich
aneinanderschlieBen der Gatten statt. Mann und Frau betrachten sich in gewissem Grade 
als Kinder. Sie bemuttem und bevatem einander gegenseitig; dadurch wird die Lucke 
im ehelichen Leben weniger empfunden. 

Oft wird aber auch die Disharmonie gesteigert. Das MiBtrauen, der andere Teil 
sei an der Kinderlosigkeit schuld, erhebt sich und wird sogar vielleicht zur Sicherheit. Das 
Auseinandergehen und Wiederzusammenkommen mit einem fUr die Nachkommenschaft 
aussichtsreicheren Partner wird als Ziel gesteckt. 

Die Behandlung der Kinderlosigkeit, insbesondere ihrer psychologischen Seite, ist 
fUr den Arzt ein schwieriges und oft ein nur mit viel Takt, Geduld und Diplomatie zu 
erledigendes Gebiet. 

2. Die Frau iu der Scheidung. 
Ein Kapitel fur sich bildet die Frau in der Scheidung. Eine Scheidung vollzieht 

sich fast nie reinlich. Das liegt in den Schwierigkeiten des Auseinandergehens (vgl. Ab
sohnitt III, Kapitel 5, "Grundzuge des Ehelebens und der Ehegestaltung im ubrigen"). 
Vorwurfe werden hinuber und heruber gemacht. Die Frau fUhlt sich in ihrem tiefsten 
Inneren ergriffen, an ihrem diffizilsten Punkte verletzt. Fur den gesunden Menschen
verst and ist es klar, daB eine Ehe, deren Scheidung dringend verlangt wird, zerruttet 
is t. Demgegenuber sehen wir aber geradezu als Erschwerung der Scheidung in der 
Praxis eine unheilvolle Verschleppungspolitik der Gerichte. Wahrend langer Zeit werden 
die wundesten Punkte aufgerissen gehalten und immer wieder aufs neue aufgerissen. Es 
gibt schon nervose Zustande und korperliche Qualen, die man geradezu als "Scheidungs
krankheit" der Frau bezeiclmen mochte. Zu aller Pein kommt noch das GefUhl der 
Frau, gerade in ihrer vitalsten Begabung, einen Mann zu fesseln und ein Familiengluck 
aufzubauen, Schi££bruch gelitten zu haben. Es ist das eine Empfindung, die sie leicht 
an sich selbst verzweifeln laBt. Diese korperliche und seelische MiBstimmungwahrt, solange 
die Scheidung dauert und in ihren Nachklangen noch lange daruber hinaus. Oft bleibt 
. die Frau fUrs ganze ubrige Leben gebrochen. 

Der Arzt kann - abgesehen davon, daB er durch seinen EinfluB auf die Gerichte 
eine doch unaufhaltsame Scheidung aus den angedeuteten Gesundheitsrucksichten fiir 
die Frau, so gut er vermag zu beschleunigen sucht - durch Aufklarung und guten Zuspruch 
viel zur Aufrichtung solch unglucklicher Frauen tun und sie von dem unabwendbaren, 
widrigen Schicksal ab- und auf eine ersprieBliche Tatigkeit, z. B. den ihr verbliebenen 
Kindem die Mutter zu sein, hinlenken und so viel Gutes stiften. 

Sellheim, Hygiene und DUitetik der Frau. 8 
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Wo keine Kinder irn Wege stehen, ist das Auseinandergehen in der Regel vielleichter. 
Rei vorhandenen Kindern wart en verniinftige Eltern oft mit der Scheidung, bis die Kinder 
erwachsen sind und suchen, wenn sie nicht zu alt geworden sind, in einer zweiten Heirat 
und in einer zweiten Serie von Nachkommen das versaumte Gliick nachzuholen. Das 
sind aber alles Dinge, die schlieBlich jeder mit sich abmachen muB; man kann, wenn man 
gefragt wird, mehr als Mensch denn als Arzt Rat erteilen. 

Ob eine von vielen Seiten· angestrebte Erleichterung der Ehescheidung einen Vorteil 
brachte, ist schwer zu entscheiden. Die Enttauschung in der Ehe leitet sich meist aus 
iibertriebenen oder falschen Vorstellungen her, die einer oder beide Partner sich von ihr 
gemacht haben. (Vgl. Abschn. III, Die Ehe als der von der Gesellschaft gebotene Rahmen 
fiir das normale Sichausleben des weiblichen Organismus.) 

3. Die Witwe. 
Uber den Witwenstand etwas zu sagen, scheint notwendig, weil es darin doch mancherlei 

Situationen gibt, die weder bei der Verheirateten, noch bei der Unverheirateten zu
treffen und doch zum mindesten gelegentlich der hygienischen Leitung bediirfen. In 
Retracht kommt hauptsachlich die Situation, daB die Frau, die seither des Ehelebens 
teilhaftig war, die Gemeinschaft mit dem Manne entbehren muB. 

Sie verliert in dem Manne den Helfer zu ihrem und ihrer Kinder Lebensunterhalt 
und den Miterzieher der Kinder. Fiir viele Frauen bedeutet der Eintritt in den Witwen
stand das Abschiednehmen von einem sorgenfreien Leben und das Sichfinden und auch 
Sichschinden in einer schwierigen Situation. Die Mehrbelastung mit Arbeit, gepaart mit 
einer schlechteren Lebenshaltung, kann der Gesundheit leicht gefahrlich werden. In vor
geschrittenem Lebensalter sehen wir, daB nicht selten die Frau dem Manne im Tode bald 
nachfolgt. Manche Volkerschaften helfen kiinstlich nacho Sie sanktionieren die Witwen
verbrennung. 

Wenn der Mann weggerissen wird, so gilt es fiir die zuriickbleibende Frau, ihre Lebens
verhaltnisse genau zu revidieren und die ganze Lebenshaltung so zu gestalten, daB ihre 
Leistungsfahigkeit nicht iiberschritten wird. 

Was die Frau im Geschlechtsleben verliert, hangt sehr von ihren Anspriichen abo 
Gewohnlich halt die Frau das Andenken ihres Mannes auch in dieser Richtung so hoch, 
daB bei ihr der Gedanke an die Notwendigkeit eines Ersatzes in dieser Richtung iiber
haupt nicht aufkommt. Doch richtet. sich hier alles zu sehr nach Veranlagung, Temperament 
und Lebensauffassung, als daB allgemeine Regeln aufgestellt werden konnten. 

Der beste Trost, den die Frau finden kann, sind die Kinder. Indem sie in ihnen und 
ihrer Erziehung aufgeht, hat sie das befriedigende Gefiihl, das Andenken an den Vater 
und Gatten, der in ihnen leiblich fortlebt, am meisten zu ehren. 

Eine Wiederverheiratung wird von sehr zartfiihlenden Frauen als die gelindeste 
Form des Ehebruchs empfunden. Andere denken dariiber leichter; jedenfalls steht einer 
Wiederverheiratung nichts im Wege. Fehler in der ersten Ehe konnen in der zweiten gut 
gemacht werden. Oft gelangt aber auch die Frau aus dem Regen in die Traufe. Das stete 
und unwillkiirliche Vergleichen mit dem erst en Mann stort das Aufkommen vollstandiger 
und unbefangener Gliickseligkeit, und in der Vergangenheit sieht sich so vieles rosiger an 
als in der Gegenwart. Oft erfahren Frauen auch erst in der zweiten Ehe den wahren Segen, 
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der in ihr liegen kann. Das Sichabfinden mit einer erst en und zweiten Kinderserie bereitet 
gewiB Schwierigkeiten. Viel kommt auf die Altersverhaltnisse an; es kann nicht ver
langt werden, daB ein Kind jemand als Mutter respektiert, der gerade so alt ist wie es selbst. 

Sofern das Alleinstehen einer Frau, die an das Eheleben mit seinen Annehmlichkeiten 
gewohnt war, eine gewisse Gesundheitsgefahrdung infolge Uberanstrengung und Ver
schlechterung und Verkummerung der ganzen Lebenshaltung bedeutet, kann eine Wieder
verheiratung, wenn Lebensalter und sonstige Verhaltnisse passen, arztlicherseits nur emp
fohlen werden. Schlagt das Unternehmen zum Gluck aus, so ist zugleich auch fUr den 
Verlust des erst en Mannes allseitig der beste Ersatz geschaffen. 

4. Wecbseljabre. 
Klimakterium und Menopause sind nach H 0 f stat t e r 1 nicht identisch und treten 

auch nicht zur gleichen Zeit ein. Wahrend wir unter Menopause das Nichtmehrauftreten 
der weiblichen Menstruationsblutung verstehen, bedeutet die Klimax jene Zeit, in welcher 
der Eierstock allmahlich aufhOrt, Eier zur Vollendung und Befruchtungsfahigkeit zu 
bringen. Die Dauer der Ubergangszeit und ihrer Beschwerden ist im Durchschnitt 11/2 bis 
2 Jahre. 

Aufgabe der Hygiene in den kritischen Lebensjahren des Weibes ist es, mit den ihr 
zu Gebote stehenden Mitteln den Veranderungen in der Blutzirkulation, den Storungen 
im Bereich des Nervensystems, sowie den Ernahrungsstorungen, welche mit den genitalen 
Vorgangen der Menopause in Wechselbeziehungen stehen, entgegenzuwirken und die 
LebensfUhrung in dieser Lebensepoche derart zu regeln, daB der wichtige Zeitabschnitt 
des allmahlichen Erloschens und endlichen Verschwindens der sexuellen Produktivitat 
mit moglichst wenig lokalen Beschwerden und Schwankungen des Allgemeinbefindens 
verlaufe. Diese Worte Heinrich Kischs 2, dem ich als einem der besten Kenner des 
Klimakteriums in der Hauptsache folgen werde, enthalten in gedrangter Kurze das Pro
gramm fUr die Hygiene und Diatetik der Frau in den Wechseljahren. 

Zur Herbeifuhrung eines Ausgleichs in der Zirkulation im allgemeinen bewahren 
sich schon en de Wasserprozeduren; am besten thermisch indifferente Bader von 35 bis 
37 Grad C, von nicht zu langer Dauer, etwa 15-20 Minuten. 

Wird der GenuE der Seeluft gewiinscht, so sind lauwarme Seebader oder Ab
waschungen mit gewarmtem Seewasser am Platze. 

Die Hautpflege erfordert im Klimakterium besondere Sorgfalt. Reinhaltung der 
welkenden Genitalien ist notwendig, um dem sonst leicht auftretenden Juckreiz (Pruritus) 
vorzubeugen. Korperliche Bewegung wirkt vorteilhaft den Storungen der Menopause 
entgegen. Muskelubungen ziehen die Blutmenge in die Muskeln. Sie leiten die Blutuber
fullung des Gehirnes ab und mildern so die lastigen Wallungen. Auch der Neigung zur 
Fettleibigkeit wird auf diese Weise entgegengewirkt. Die korperliche Kraftigung starkt 
den in dieser Zeit oft erlahmenden Willen. In ahnlicher Richtung wirken Spaziergange, 
Gymnastik, Massage. 

1 Hofstatter, R., Klimakterium. Handworterbuch der Sexualwissenschaft von Max Marcuse. 
2. Auf I. S. 365. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 

2 Kisch, Heinrich, Das Geschlechtsleben des Weibes usw. Berlin und Wien 1924, auch neuere 
Auflagen. Das Klimakterienalter der Frauen. Erlangen 1874. Weitere Literatur: Borner, Die Wechsel
jahre der Frau. Stuttgart 1886. Sellhei m in Nagels Handbuch, Die Wechseljahre und die senile Involution. 

8* 
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Ein Teil der Frauen wird in den Wechseljahren dicker, ein anderer magerer, und ein 
dritter Teil bleibt sich im Korpergewicht gleich. Es ist nicht gut moglich, bei diesem Be
iunde das Dickerwerden ohne wei teres auf die Einstellung der Keimdrusenfunktion zu 
schieben. Wenn auch zugegeben werden muB, daB die Herausnahme oder Vernichtung der 
Eierst6cke durch Rontgenstrahlen in jugendlichem Alter einen Fettansatz sehr begunstigt, so 
braucht das durchaus nicht iiir die Zeit des normalen Wechsels dieselbe Gultigkeit zu haben. 

Ich bin geneigt, den Fettansatz in den Wechseljahren, wenigstens iiirviele Falle, 
ebenso zu wert en wie nach dem Wochenbett und nach demAbstillen des Kindes, ihn namlich 
auf eine unvernunftige Lebensweise in bezug auf Stoffwechsel und Stoffersatz durch d:e 
Nahrung zuruckzuiiihren. Zur Zeit der regelmaBigen Periode hat die Frau mit einem vier
wochentlichen erheblichen Safte- und Krafteverlust zu rechnen, der durch ein gewisses Plus 
an N ahrungsmitteln fortwahrend eingebracht werden muB. Fallt nun dieser Safte- und Krafte
verlust mit ausbleibender Periode weg, so ware es in der Ordnung, auch die Nahrungs
aufnahme entsprechend zu verringern, wenn man den Organismus im Stoffwechselgleich
gewicht halt en will. Es mag vielleicht auch eine kleine Korrektur im Sinne des Hinfalliger
werdens des Korpers durch das fortschreitende Alter angebracht erscheinen. Erfolgt aber von 
seiten der Frau keine Anderting in der Bilanz ihres Kraftehaushaltes, und bleibt die seither 
notwendige, jetzt uberflussige Ersatzquote fur den vierwochentlichen Safte- und Krafte
verlust bestehen, so ist damit eine Uberernahrung in die Wege geleitet und dem Korpulenter
werden Tur und Tor geOffnet. 

Der Veranderung in der Blutbeschaffenheit durch den Ausfall der Ovarialfunktion 
und dem AufhOren der monatlichen Ersatzpflicht verlorengehender Safte hat eine Yor
bedachte Diiit Rechnung zu tragen. Jede Uberernahrung ist zu vermeiden, das KostmaB 
auf die notwendige Menge einzuschranken, welche gerade den Stoffbedarf deckt. 

Fur eine Frau im Klimakterium von 60 kg Gewicht wurde ein Brennwert der Nahrung 
von taglich 2100-2400 Kalorien genugen. Diesen Anforderungen entspricht ungefahr 
ein Essen, das aus 100 g EiweiB, 60 g Fett und 350 g Kohlehydraten zusammengesetzt isL 
1m ubrigen ist gemischte Kost und MaBhalten in der Nahrungsaufnahme anzuraten. 

Durchspulung des Korpers durch. reichliches Wassertrinken ist empfehlenswert; 
Alkohol, starker Tee und Kaffee sind zu meiden. 

Fur Frauen von sanguinischem Temperament und voller Form, welche um die Zeit 
der Menopause eine Neigung zu ubermaBigem Fettentwickeln zeigen, ist eine leicht ent
fettende Kostverordnung notwendig: Vermeidung jeder Uberernahrung, Herabsetzung 
der Menge der Niihrstoffe auf ein geringeres als bisher gewohntes MaB, jedoch mit Einhaltung 
des zum stofflichen Bestande notwendigen Quantums; vollstandig ausreichende, nicht 
zu geringe EiweiBzufuhr, Reduktionder Fettzufuhr auf ein Minimum, geringe Mengen 
von Kohlehydraten in der Nahrung. 

UmalIen MiBverstandnissen vorzubeugen, muB betont werden: die Fettentziehung 
bezieht sich nicht nur auf das Fett, das einem in die Augen falIt, wie z. B. Butter, 01 am 
Salat, Fett am Schinken und Fleisch, sondern - und das ist eine Hauptsache - auch 
auf das Fett, das in der Bereitung der Nahrungsmittel verwendet wird und damit dem 
Blick mehr entzogen ist 1. 

·1 Vorziigliche Anweisungen findet man in dem Buche von StrauB, Uber die diatetische Behand
lung innerer Krankheiten. 7. Aufl. Karger, Berlin 1922 und Brugsch, Lehrbuch der Diatetik. 
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Zu diesen besonderen Diatvorschriften mussen noch hinzukommen systematische, 
korperliche Ubungen und Einschrankung des Schlafes auf 7 Stunden der Nacht. 

Wo die Menses plotzlich aufhoren, der Wechsel in verhaltnismaBig fruhem Lebens
alter auftritt und infolgedessen sich klimakterische Beschwerden sehr intensiv in Form 
von Herzsti:irungen, Schwindelanfallen, vasomotorischen Sti:irungen und psychischen 
Erregungszustanden geltend machen, ist nach Kisch eine Milchkur empfehlenswert. 
Es ist hierbei am zweckmaBigsten, in allmahlich steigender Gabe fruh, vormittags, nach
mit tags und abends je ein halbes bis ein Glas 90-180-250 ccm guter, frisch abgerahmter 
Kuhmilch trinken zu lassen. Nur mittags wird ein substantielles Essen gereicht. Darin 
ist das Mittel gegeben, die Bilanz des Stoffwechselhaushaltes, die bei der Darreichung 
von 1-11/2 I Milch nach der Unteremahrung hin schwankt, richtigzustellen. 

Unter die erregenden Einflusse, welche im Klimakterium moglichst zu vermeiden 
sind, muB auch der Koitus gerechnet werden. Die Matrone ist von Natur dafur nicht 
mehr geschaffen. Doch solI man - wenn es der Frau moglich ist - das eheliche Gluck 
nicht in die Bruche gehen lassen; die Frau muBte sich bemuhen, auch politisch zu denken, 
wenn der Mann noch Anforderungen an sie stellt. 

Die Frau in den Wechseljahren bedarf dringend einer psychischen Aufrichtung. 
Ihre Seele wird durch die Vorgange der Menopause gewaltig beeinfluBt. Es ist ein um
dusternder Gedanke, daB nun das kritische Alter mit seinen Fahrlichkeiten eintritt. Anderer
seits wirkt das BewuBtsein, die weiblichen Reize, mit welch en die Frau wahrend der Blute 
ihrer Jahre geherrscht hat, zu verlieren, in sexueller Schatzung als minderwertig zu gelten, 
wie jeder Machtverlust niederdruckend. Madame R e c a mi e r sagt mit Resignation: "Ich 
merke, daB ich alt werde; die kleinen Schornsteinfegerjungen drehen sich nicht mehr 
nach mir urn." 

Es ist daher zweckmaBig, daB sich Frauen in den Wechseljahren, wenn sie nicht schon 
mit einem vollgeruttelten MaB von Arbeit beladen sind, einer Beschaftigung zuwenden, 
welche ihre Zeit in Anspruch nimmt, ihre Gedanken ablenkt und auch einer gewissen 
Eitelkeit noch Spielraum laBt. Wohltatigkeitsvereine, gemeinnutzige Untemehmungen, 
literarische Betatigung sind fUr klimakterische Frauen recht nutzlich. An Stelle der korper
lichen Reize, mit denen auch durch aIle mogliche Ausstaffierungen nichts Rechtes mehr 
anzufangen ist, sind die geistigen zu pflegen. W ohl der Frau, die damit nicht erst in den 
Wechseljahren anzufangen braucht, sondem in dieser Richtung ihr Lebtag schon Vor'lorge 
fUr die Zeit des Schwindens der korperlichen Vorzuge getroffen hat. Ich habe auf diesen 
Gesichtspunkt bei der Ausbildung der Reize der Frau (Abschnitt II, Kapite14, Entwicklung 
und Pflege der weiblichen Reize) ausdrucklich hingewiesen. 

SchlieBlich haben aIle klimakterischen Erscheinungen, insbesondere die Schwer
lebigkeit, das Gefuhl des Uberflussiggewordenseins, und daB nun der Anfang vom Ende 
da sei, das Trostliche, daB sie den davon Betroffenen als sicher vorubergehend hingestelIt 
werden durfen. Nur in einer Richtung muB unerbitterliche Strenge herrschen: in der 
Kontrolle der Unterleibsorgane auf etwa auftretende Abnormitaten in der Funktion. 
Jeder AusfluB, mehr noch, jeder Blutabgang, und sei er noch so geringfUgig, muB arztlich 
uberwacht werden, urn nicht durch ein unbemerktes Aufkommen einer bOsartigen Ge
schwulst uberrascht zu werden. Jede Frau, die auf sich acht gibt, kann, wie das im nachsten 
Abschnitt des weiteren auseinandergesetzt wird, dieser Gefahr entgehen. 
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1m ganzen sind die Wechseljahre eine Zeit der Angrifflichkeit der Frauenorganisation 
fUr korperliche und psychische Leiden, die deshalb der genauesten, arztlichen Beobachtung 
bedarf. Danach aber kommen noch gute Jahre des Ausgeglichenseins und der Ruhe im 
Frauenleben. 

5. Greisenalter unter besonderer Beriicksichtigung del' KI'ebsgefahr. 
Wahrend die Wechseljahre fiir die Frau, wenn sie von ihren Geschlechtsbesonder

heiten Abschied nehmen muB, einen fiir ihr Leben charakteristischen Umschwung bedeuten, 
so tritt mit dem Greisenalter in vielen Stiicken eine das ganze iibrige Leben iiber ver
miBte Gleichstellung zwischen Frau und Mann ein. Es besteht nur der Unterschied, daB bei 
der Frau nach dem vollzogenen Wechsel schon in vieler Beziehung eine Neigung zum 
Greisenalter sich geltend macht, wahrend diese Veranderung beim Manne - wohl weil 
bei ihm die Keimdriisen noch langere Zeit weiter funktionieren - sich sehr viel spater und 
langsamer vollzieht. 

Die Diatetik und Hygiene des weiblichen Greisenalters erfordert keine besondere 
Abweichung von der Behandlung, d. h. der P£lege dieses Lebensalters iiberhaupt. 

Wir besitzen eine sehr interessante Zusammenstellung von A. L orand 1 iiber das 
rasche Altern der Frauen nach gewissen Schadlichkeiten. Seine Untersuchungen erstrecken 
sich auf den nachteiligen EinfluB von Rauchen, Unterernahrung, Abmagerungskuren, 
schlecht zusammengesetzer Kost, ungeniigender Fliissigkeitsaufnahme, haufigem Gebrauch 
von Abfiihrmitteln, Schminken und VerhiitungsmaBregeln gegen die Empfangnis. 

Es treten im Frauenleben Geschwulstformen auf, welche Frauen mit Nachkommen
schaft und Frauen mit brach liegen gebliebenem Sexualapparat ungefahr in gleichem 
MaBe tre££en. Sie kommen wie der Blitz aus heiterem Himmel. Wir kennen ihre Ursache 
noch nicht. Das sind die gefurchteten bosartigen Geschwiilste, die an den weib
lichen Fortpflanzungsorganen in iiberwiegender Zahl vorkommen. Am meisten sind be
troffen Gebarmutter, Brustdriise, Eierstock. 

Wie man friiher glaubte, an einem Kaisersehnitt miiBte man sterben, so haftet dem 
Krebs vonalters herim Volkenoeh derungliickselige Glaubean, er sei unheilbar. Der 
Standpunkt besteht nicht mehr zu Recht. Er darf getrost aufgegeben werden. Wir konnen 
heute sagen, daB wir in der Lage sind, den Krebs in der Mehrzahl der FaIle zu heilen, wenn 
er friihzeitig genug in unsere Behandlung kommt. Es treten freilich aueh jetzt 
noch nicht selten Riickfalle auf. Das liegt aber nur daran, daB wir uns immer wieder 
herbeilassen, aueh noch den Heilungsversueh zu machen bei Frauen, die an der 
Grenze der Heilbarkeit stehen, weil sie die arztliche Behandlung zu weit hinausgesehoben 
haben. Daneben gibt es sehlieBlieh Fane, die so weit vernaehlassigt sind, daB sie an sich 
zwar unheilbar geworden, aber wenigstens noch besserungsfahig sind. 

Da die ungeheilten, elend zugrunde gehenden FaIle, die man lange Zeit mit ansieht, 
auf das Publikum viel naehhaltigeren Eindruck maehen als .die geheilten Fane, von denen 
niemand etwas merkt, so erhalt sieh natiirlieh hartnaekig der Eindruek der 
Unheilbarkeit des Leidens im Volke. 

1 Lor and, A., Das rasche Altern der Frau nach gewissen Schadlichkeiten. Wien 1918. 
Moritz Perles. 
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Es hat aber im Gegenteil die Heilbarkeit dieser bosartigen Geschwulste neuerdings 
durch die Einfuhrung der Strahlenbehandlung mit Radium und Rontgenapparat 
neben der Operation groBe Fortschritte gemacht. Die Operation ist durch eine Radiumvor
behandlung, welche alles Unsaubere zerstort, lebenssicherer und durch eine Rontgen
nachbehandlung, welche aIle etwa noch zuruckgebliebenen Krebskeime vemichtet, in ihrem 
Heilungsresultat zuverlassiger geworden. Im Notfalle sind kleine Krebsgeschwulste auch 
ohne Operation, mit Strahlen allein zu vemichten. Durch Vakzination kann man zum 
mindesten in einzelnen Fallen das Blut von Krebskranken, die virulente Streptokokken 
haben, umstimmen, so daB die Streptokokken ihnen bei der Operation nichts allzuhaben 
vermogen. Es braucht also jemand, der heutzutage an Krebs erkrankt, nicht schwarz zu 
sehen, welln er nur fruhzeitig genug zum Arzte geht und friihzeitig genug behandolt 
werden kann. 

Von dem Gebarmutterkrebs und dem Eierstockkrebs, auch noch von dem Brust
krebs kann man sagen, daB sie von Haus aus weniger bedenklich sind als andere Formen, 
z. B. der Darmkrebs und Magenkrebs. Das kommt davon her, daB wir durch die arztliche 
Untersuchung in den Stand gesetzt sind, die bosartige Geschwulst an den Fort
pflanzungsorganen, insbesondere an den haufigsten Stellen ihres Sitzes, an der GeMr
mutter und an der Brust, sehr fruhzeitig mit absoluter Sicherheit zu erkennen oder 
auszuschlieBen und im FaIle des Vorhandenseins mit groBer Lebenssicherheit zu 
operieren oder zu bestrahlen. 

Man kann sagen, daB krebskranke Frauen, wenn sie nur fruhzeitig zum 
Arzte kommen, damit rechnen duden, gerettet zu werden. Es geht also unser 
ganzes Streben dahin, die Kranken moglichst fruhzei tig dem Arzte zuzufiihren, und 
damit komme ich zu dem praktisch wichtigsten Kapitel. 

Wie bringen wir die Frauen friihzeitig zum Arzte? Der Antrieb dazu muB, 

der Natur der Sache nach, von ihnen selbst ausgehen. Es erhebt sich die Frage, kann der 
Patient das Beginnen des Krebses erkennen? Diese Frage muB durchaus bejaht 
werden. Es gehOrt dazu nicht mehr, als daB die Frauen sorgfaltig auf sich acht geben 
und - bei jeder Abweichung von der Norm - sich untersuchen lassen. Es gibt drei 
Kardinalsymptome der Frauenkrankheiten: Veranderungen in der Blutung zu Zeiten 
der Periode, Veranderung in der Absonderung zwischen den Perioden und Schmerzen. 

Wenn der weibliche Organismus komplizierter und leichter verletzlich ist als der 
mannliche, so hat er dies em aber auch einen selbsttatigen Sicherheitsapparat voraus. 
RegelmaBigkeit in der Periode zeigt den gesunden Ablauf nicht nur der Unterleibsfunktion, 
sondem aller Korperfunktionen an. Storungen im Unterleib und im Korper uberhaupt 
fuhren zu Menstruationsabweichungen, die den Umschwung nach auBen anzeigen. So 
wird die Monatsregel geradezu zu einem Gradmesser der Gesundheit oder Krankheit. 
Die von dieser Seite ausgehende Wamung diirfte der Frau nicht verborgen bleiben. 

Die Periode kann langer oder kiirzer dauem. Der Blutverlust kann verstarkt oder 
vermindert sein. Zu merken ist, daB normales Menstrualblut wegen der reichlichen Schleim
beimengungen in der Regel meist nicht gerinnt, daher der Abgang von Stiicken oder Klumpen 
so gut wie immer eine krankhafte Bedeutung gewinnt. Zugleich kann der Typus der Regel 
sich andem, die Periode kommt, statt regelmaBig aIle vier Wochen, hiiufiger, aIle vierzehn 
Tage bis drei Wochen. Sie kann auch iiberhaupt nicht mehr aufhOren oder erscheint 
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seltener, aIle sechs bis acht Wochen oder setzt gar iiber langere Zeit ganz aus. Auch treten 
bald kiirzere, bald langere Pausen in Erscheinung. Manchmal bleibt sie eine Zeit
lang aus, um dann plotzlich wieder aufzutreten. 

Starkere Absonderung (AusfluB) soUte in der Norm zwischen zwei Perioden nicht 
bestehen. Ihr Auftreten zeigt immer an, daB etwas nicht in Ordnung ist. Die Ab
sonderung kann in ihrer Starke und in ihrem Charakter sehr verschieden sein, von einer 
unschuldigen Feuchtigkeitsvermehrung bis zu im Strome abflieBendem Eiter, der reizt 
und Entziindungserscheinungen an den auBeren Teilen macht. Sehr verdachtig sind ge
legentlich BIutbeimengungen in der Zeit zwischen zwei Perioden mit oder ohne Ver
anlassung, Z. B. bei Verschiebungen der Unterleibsorgane, sexuellem Verkehr oder An
strengungen. 

Dazu gesellt sich ein drittes Symptom: die Schmerzen. 
AIle drei Erscheinungen: BIutungen, AusfluB, Schmerzen kommen in der verschieden

artigsten Kombination bei allen moglichen Frauenkrankheiten vor. Sie sind nur An
zeichen, Symptome von Frauenkrankheiten, sie sind die Frauenkrankheit aber nicht 
selbst. Sie haben je nach dem Lebensalter, in dem sie auftreten, verschiedenes zu bedeuten. 

Damit wird ein Kapitel der Hygiene und Diatetik der Frau von ganz allgemeiner 
Bedeutung beriihrt, was ein kurzes Verweilen dabei rechtfertigt. 

Drei Punkte gibt es, welche die Frauen falschlicherweise oft iiber diese Abnormitaten 
beruhigen. Erstens sind Frauen an BIutabgange aus ihren Unterleibsorganen an und 
fUr sich gewohnt. Zweitens trosten sie sich damit, daB um die Zeit o.er Wechseljahre 
sowieso UnregelmaBigkeiten der Periodenblutung vorkommen. Drittens nehmen 
sie Blutung und AusfluB leicht, weil sie sich sagen zu diirfen glauben, um was Schlimmes 
konne es sich nicht handeln, denn sonst miiBten doch Schmerzen dabei sein. 

Das sind gefahrliche Selbsttauschungen. Krebs tritt haufig um die Wechseljahre 
auf und die UnregelmaBigkeiten der Blutung sind auf die Neubildung und nicht auf den 
Wechsel zu beziehen. Ferner muB man es geradezu als ein Ungliick bezeichnen, daB der 
Krebs im Anfangsstadium keine Schmerzen macht. Wenn bei Krebs Schmerzen auf
treten, dann ist es fUr eine Heilung meistens reichlich spat oder zu spat. Die Trostgriinde 
der Frauen sind also schlecht angebracht. Sie tragen leider das meiste dazu bei, daB -cler 
richtige Moment, arztliche Hilfe nachzusuchen, versaumt wird. 

Die Frau kann nicht entscheiden und solI nicht entscheiden, ob ihr Leiden schwer 
oder leicht, bOsartig oder gutartig ist. Sie solI nur jede auftretende Unregel
maBigkeit wahrnehmen und dann den Sachverstandigen, den Arzt, ent
scheiden lassen. Es ist fUr die Frau, die aufpaBt, mit Sicherheit zu erkennen, daB etwas 
nicht in Ordnung ist. Sie merkt doch Z. B., ob die Brust Veranderungen zeigt, wenn Un
regelmaBigkeiten, harte oder gar wunde Stellen auftreten. 

Fiir die Unterleibsorgane speziell gibt es zwei untriigliche Gradmesser: 
Leibwasche und Bettwasche registrieren ausweislich der Flecken in auffallender 
Weise AusfluB und Blutabgang. Die Periodenblutung macht sich an sich und in ihren 
UnregelmaBigkeiten doch auch deutlich genug geltend. 

Den besten Uberblick iiber die RegelmaBigkeit und iiber die UnregelmaBigkeiten 
bekommt man, wenn man sich das Bild von dem Ablauf der Regel in einem ge
wohnlichen Kalender aufzeichnet. Die Tage der BIutungwerden dick rot angestrichen 
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(Abb. 35-37). Die Lange der Querstriche zeigt die Starke der Blutung in drei Graden 
(schwach, mittelstark, sehr stark). Wenn auch keine UnregelmaBigkeit auf tritt, so ist 
eine fortlaufende Kontrolle der Periode fur jedes weibliche Wesen in allen 
Lebenslagen ein Vorteil. Richtet sich doch ihre ganze Zeiteinteilung, Arbeitseinteilung, 
Lebenseinteilung danach. Ein Blick in den Kalender orientiert, sobald irgendein Programm 
aufgestellt werden solI. 

Im Erkrankungsfalle sieht die Frau sofort die UnregelmaBigkeit und die Veranderung 
gegen £ruher. Ja aus solcher Aufzeichnung springt der Unterschied gegen die Norm direkt 
in die Augen. Mehr braucht die Frau auch aus ihrer Blutungskurve nicht zu ersehen. 
Durch die auftretende Veranderung ist fiir sie das Signal gegeben, den Arzt unverziiglich 
aufzusuchen, der die weitere Entscheidung trifft. 

Wenn auch der erfahrene Arzt, der lediglich aus der Form dieser im Kalender auf
gezeichneten Blutungskurven viel mehr als die Frau ersehen kann, auf den ersten Blick 
oft zu sagen vermag, es handelt sich urn einen Krebs, urn eine gutartige Fasergeschwulst, 
urn eine Friihgeburt, urn eine Schwangerschaft am unrechten Platze mit ihrer groBen 
Gefahr usw., so hat die Patientin an sich mit dieser weiteren Feststellung nichts zu~ tun~ 
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Abb. 35. Charakteristisches Blutungsbild bei Unterbrechung der Schwangerschaft am rechten oder-
falschen Platze. 

Januar, Februar und Marz erfolgte die Periode regelmaBig aIle 28 Tage; sie ist fiinftagig, an den ersten 
beiden Tagen schwach, dann zeigt sich am dritten Tage eine starkere Blutung, an den beiden letzten Tagen 
ist die Blutung wieder schwacher. Vom 25. April bis 10. Juni tritt eine ungewohnliche Pause zwischen 
den Perioden ein, die auf Schwangerschaft hindeutet. Dann zeigen sich starke· Blutungen, welche 
entweder eine Fehlgeburt oder die Unterbrpchung einer am falschen Platze sitzenden Schwangerschaft 
mit der Gefahr der V er blutung in die Bauchhohle anzeigen. Beides Ereignisse, in welchen arztliche-

. ;ailfe in Anspruch genommen werden muB. 
(Nach Sellheim: Geheimnis vom Ewig-Weiblichen. 2. Auf!. Stuttgart, Enke 1924.) 
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Abb. 36. Charakteristisches Blutungsbild bei Fasergeschwulst der Gebarmutter. 
Eine Zeitlang regelma13ige Periode, dann Zunahme der Blutungen an Dauer und Starke. Bei 
den gewissenhaften Aufzeichnungen kommen schon im Vergleich mit den friiheren Regeln Feinheiten 
in der Abweichung heraus, welche der Frau, wenn sie nur aus der Erinnerung heraus taxieren wUrde, 
leicht entgehen k6nnten, Z. B. die um einen Tag langere Dauer und die Verstarkung der Blutung an den 
einzelnen Tagen usw. Die Blutungen, die zwar am regelmal3igen Termin eintreten, verlangern und ver
starken sich immer mehr, so daB die Blutungen manchmal, nachdem die Frau sich kaum wieder erholt 
hat, nach 10 bis 14 Tagen von neuem amangen, wobei dann auch Klumpen und StUcke abgehen. Das 
aus dieser Blutungskurve sprechende Krankheitsbild ist ganz charakteristisch fiir die Entstehung von 
Fasergeschwiilsten der Gebarmutter, deren langerer Bestand die Gesundheit ruiniert, die sich aber durch 

Operation oder Bestrahlung leicht heilen lassen. 
(Nach Sellheim: Geheimnis vom Ewig-Weiblichen. 2. Auf!. Stuttgart, Enke 1924-.) 
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Abb. 37. Charakteristisches Blutungsbild bei Gebarmutterkrebs. 
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Die Periode hat schon, nachdem sie zuerst einmal starker, dann noch einma1 schwacher da war, im 
Wechsel aufgehiirt. Die Pause wahrt langer oder kiirzer. Dann kommen kleine oder griiBere Blutungen 
mit oder ohne besondere Veranlassung durch Anstrengung usw. bis schlieBlich die Blutungen sich oft 
tiber langere Zeit mit wechselnder Starke erstrecken. Auch ein deutliches Krankheitsbild, bei dem jede 
Frau unverziiglich den Arzt zu Rate ziehenmiiBte, denn in seinem Friihstadium ist Krebs, der meist 

dahint,er steckt, durchaus heilbar, wahrend er, vernachlassigt, zu einem elenden Tode fiihrt. 
(Nach Sellheim: Geheimnis vom Ewig.Weiblichen. 2. Auf!. Stuttgart, Enke 1924.) 
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Ich halte es geradezu fUr einen Fehler, in popularen Darstellungen von Krebs
anzeichen zu sprechen. Die Frauen selbst sollen gar nicht die Diagnose auf Krebs stellen. 
Sie kommen sonst leicht dazu, auch die Abwesenheit von Krebs zu konstatieren und sich 
dabei zu beruhigen. Sie sollen nur den Befund der Un reg elm a Big k e i t im Verhalten 
ihres Unterleibes bemerken und zum AniaB nehmen, den Arzt aufzusuchen. 

An dem Arzt ist es dann, zu entscheiden, ob die UnregelmaBigkeit in bezug 
auf Periodenblutung, Absonderung und Schmerzen entweder nur eine unschuldige Spiel
art ist, wie sie z. B. die Wechseljahre oft auszeichnet, ob die UnregelmaBigkeit eine Folge 
irgendeiner allgemeinen Korperverstimmung oder Umstimmung ist, oder ob sie die 
Anzeichen fUr dieses oder jenes Unterleibsleiden darstellt. 

Die friihzeitige Entdeckung des Krebses oder die Moglichkeit, ihn mit 
Sicherheit auszuschlieBen, ist ja die Hauptsache. Aber sie ist, wie der Vollstandig
keit halber hinzugefiigt werden solI, nicht das einzige, was der Arzt mittels Blutungs
kurven begutachten kann. Wir kennen in jiingeren J ahren an sich z. B. gutartige Ge
schwulstformen, die durch Blutungen die Patient en herunter, an den Rand des Grabes 
oder ins Grab hineinbringen. Sie ruinieren das Herz und wachsen so weit, daB sie 
schlieBlich nur durch eine groBe BauchhOhlenoperation entfernt werden konnen, wahrend 
man bei friiherem Zugreifen den Korper vor der Entkraftung schiitzen und die noch kleine 
Geschwulst von unten her, also ganzlich gefahrlos, hatte entfernen konnen (Abb. 36). 

In der Fortpflanzungszeit kann das bedrohliche Bild der Schwangerschaft am 
unrechten Platze mit der Gefahr der Verblutung in die BauchhOhle, wenn die Frauen 
mit UnregelmaBigkeiten in der Periode zum Arzt kommen, rechtzeitig entdeckt und 
geheilt werden (Abb. 35). 

SchlieBlich ist Blut an sich ein kostbarer Stoff. Sein Verlust muB immer wieder 
ersetzt werden. Wo der Korperhaushalt einen solchen Verlustposten aufweist, ist es 
hOchste Zeit, Ordnung zu schaffen. 

Das gleiche bezieht sich auf den AusfluB, der, wenn er auch kein Blutverlust ist, 
doch eine EinbuBe hochprozentiger Korpersafte bedeutet und schlieBlichen Endes in seiner 
Summe der Blutung ahnlich als Kraftverlust gewertet werden muB, die Frau schwacht 
und auf die Dauer nervos macht. 

Man hat sich aIle Miihe gegeben, die Frauen zur Achtsamkeit auf sich 
selbst zu er ziehen. Das gilt vor allen Dingen mit Riicksicht auf die Krebsgefahr. 
Win t er hat sich auf diesem Gebiete ganz besondere Verdienste erworben. Es hat an 
Aufklarung durch Arzte, Hebammen, Zeitungen usw. nicht gefehlt. Ich selbst bin noch 
einen besonderen Weg gegangen. Ich habe 'eine mir bekannte Dame veranlaBt, einen 
Roman zu schreiben, in dem sich alles urn die Mutter dreht, die ihre UnregelmaBigkeiten 
in der Periode vernachlassigt hat 'und dann elend zugrunde gehen muB 1. 

Es ist mit der Aufmerksamkeit der Frau auf sich selbst wohl besser geworden, 
aber doch noch lange nicht so gut, wie man hoffen durfte. Sobald ein auf die Aufklarung 
gerichteter Artikel in der Zeitung erschien, waren am nachsten Tage die Sprechstunden 
der Arzte vall. Aber nicht von Frauen mit beginnendem Krebs, auf die man es abgesehen 
hatte, sondern in der Hauptsache voll von Nervosen, die den Krebs fiirchteten. 

1 Jacob, Maria, "Schwestern". 2. Auf I. Leipzig, Max H9sses Verlag 1910. 
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Meine Romanschriftstellerin konnte den Glucksfall erleben, daB die Mutter ihres Nah
madchens, der sie als erster ein Exemplar des Buches uber das ungluckliche Krebsschicksal 
einer Frau in die Hand gespielt hatte, nach geraumer Zeit mit operablem Krebs in der 
Klinik bei mir erschien. 1m allgemeinen sehen wir aber viele MiBerfolge. 

Es ist von berufener Seite allen Emstes der Vorschlag gemacht worden, daB sich 
die Frauen, besonders um die gefahrlichen Wechseljahre herum, aIle Viertel- oder 
Halbjahr zur Kontrolle zum Frauenarzt begeben sollten. Es wurde dabei die 
Parallele mit dem Zahnarzt gezogen, den ja auch regelmaBig aufzusuchen sich empfiehlt, 
um starkerer Verwustung vorzubeugen und nicht erst, wenn Schmerzen zu dem sauren 
Gange treiben. Es ist das - in Anbetracht der Tatsache, daB eine bosartige Geschwulst 
sich einmal ganz heimlich entwickeln kann - gewiB ein guter Weg, der auch in der Tat 
von manchen einsichtigen Frauen begangen wird. Er durfte aber wohl kaum Aussicht 
auf Verallgemeinerung finden. 

Wenn wir auch viel Fehlschlage erleben muBten, hatten wir es mit diesen Aufklarungs
maBnahmen doch dahin gebracht, daB die Zahl der Frauen, die man in der Klinik von 
ihrem Krebs durch Operation heilen konnte, etwa 75% betrug undnur 25% als in
operabel bezeichnet werden muBten. 

Der Krieg mit seinen Folgen hat vieles wieder zunichte gemacht. Die 
Operabilitatsziffer ist schlechter denn je, das Verhaltnis hat sich zeitweise umgekehrt, 
25 0/ 0 konnten zeitweise noeh operiert werden, 75 0/ 0 waren, nur weil sie zu spat kamen, 
nicht mehr dureh Operation zu retten. 

Wir mussen also in vieler Beziehung von vorn anfangen. lch gehe darauf 
noeh etwas ein, weil jeder Arzt zur Besserung dieses wiehtigen Punktes in der Hygiene 
und Diatetik der Frau dureh Aufklarungsarbeit beim Publikum etwas beitragen kann. 
leh wurde dazu raten, die Frauen nicht nur dazu zu bewegen,bei einem Zusammen
ireffen von bestimmten Anzeichen, die auf Krebs verdaehtig sind, zum Arzte zu gehen, 
ihnen vielmehr e in z u ham me rn, daB sie mindestens bei j eder U nregelmaBigkeit der 
Periode uberhaupt die Pflieht gegen sich selbst und ihre Familie haben, sich untersuehen 
.zu lassen. Wir werden auf diese Weise nieht nur viel mehr Fruhstadien von Krebs, 
sondern auch alle anderen Frauenleiden zeitig erfassen und wieder in Ordnung bringen 
konnen. Das gilt ganz besonders fiir die Gegenwart, wo wir zur groBten Mensehenokonomie 
gezwungen sind. Heute kann sieh niemand mehr sehonen. Jede FraumuB sich so leistungs
iahig wie moglieh erhalten. Das einzig Wertbestandige ist die Gesundheit und die Arbeits
iahigkeit. 

Aber bei allen Verfahren bleibt die Sehwierigkeit bestehen, die Frauen zur Einsieht 
:zu bringen, daB sie beizeiten, d. h. beim erst en Auftreten von Abweichungen ihres Frauen
lebens sofort zum Arzte gehen. Der Kostenpunkt braueht heute, wo der Staat in 
Gestalt seiner Kliniken Unbemittelten Rat und, soweit es geht, aueh Hilfe kostenlos zur 
Verfugung stellt, nieht gescheut werden. 

Es bleibt also nur eine falseh angebraehte Scham, eine Schwerfalligkeit und 
eine Unkenntnis zu uberwinden ubrig. Sehwerfalligkeit spielt sieher eine groBe Rolle. 
Aber sollten die Frauen, die doeh mit dem ersten Ausbleiben ihrer Periode auf Sehwanger

sehaft schlieBen, nieht bemerken, daB eine andere UnregelmaBigkeit ihrer Periode eintritt? 
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Der Hauptpunkt ist die Unkenntnis von der Gefahr solcher UnregelmaBigkeiten. 
1st sie behoben und an ihre Stelle die Einsicht getreten, daB man sich durch rechtzeitiges 
Aufsuchen des Arztes vor Schaden an Leben und Gesundheit bewahren kann, so weichen 
bei dem richtigen Ernste in der Auffassung der Situation Scham und Schwerfalligkeit 
von selbst. 

Viele denken weiter. Sie fUrchten den Arzt, sie fiirchten die Operation. Ein 
ganz veralteter Standpunkt! Sie wissen nicht, daB sie in dieser Beziehung in einem gliick
lichen Zeit alter leben. Es gibt gar keine giinstigeren und heutzutage ungefahrlicheren 
Leiden als solche, die man durch eine glatte Operation beseitigen kann, im Gegensatz zu 
den unheimlichen Krankheiten, mit welchen der Organismus selbstin den Kampf eintreten 
muB, den er nur allzuoft nicht bestehen kann. 

Wenn nur eine MaBnahme, die Aufzeichnungen der Blutungen, all
gemein durchgefiihrt werden k6nnte, so ware hir die friihzeitige Erkenntnis. 
der wesentlichsten Unterleibserkrankungen schon viel gewonnen. Ob es. 
sich urn eine wirkliche "Regel" oder urn Abweichungen von der Regel handelte, sollte dann 
leicht erkannt und danach gehandelt werden k6nnen. Dieses Mittel verm6chte ganz popular 
zu werden, die Kontrolle ist doch h6chst einfach. Ein Kalender ist iiberall vorhanden. 
Das stete Orientiertsein iiber die Periode ist an sich jeder Frau erwiinscht. Ein guter Rat 
k6nnte schon einfach nach einem Einblick in die Blutungskurven erteilt werden, ohne daB 
fUr die Patientin zunachst weitere Hemmungen zu iiberwinden waren. 

Durch das Anlegen einer Blutungskurve im Kalender wird die Wellenbewegung 
des weiblichen Lebens iiberhaupt registriert und ein Dokument geschaffen, aus welchem 
man, wie am Barometer das gute oder schlechte Wetter und das heranziehende Unwetter, 
Gesundheit, Krankheit, oder drohende Krankheit ohne wei teres ablesen kann. 

6. Die Frau, die nicltt zur Ehe kommt. 
Bei der sog. alten Jungfer treten gewisse psychische Erscheinungen auf. Sip, be

stehell in einem Sichbescheiden, einem Sichzuriickziehen ins eigene Selbst wie in eine 
Festung, wobei der Abwehrgedanke starker maBgebend ,vird. Er richtet sich gegen das. 
Mannliche, gegen das Erotische und gegen das Sexuelle. Die noch verbliebene Aktivitiit 
sucht aber Ersatz. Dieser Ersatz kann in Blaustrumpfart, in SpieBbiirgertum, in Frommig
keit, in Klatschsucht und Kaffeeschwestertnm, sehr oft aber auch in aufopfernder Hilfs
bereitschaft - also in ganz verschiedenartiger Betatigung - bestehen 1. Der Zustand der 
altern den Jungfrau gilt fiir die Frau mit Recht als der verfehlte natiirliche Beruf. 
Die Frauen bleiben "ledig", d. h. ledig von den heiligsten Pflichten und wiirdigsten 
Rechten und Freuden des weiblichen Lebens in der Familie 2. Man hat. sich friiher darin 
gefallen, zu konstatieren, daB nicht die Zeitverhaltnisse oder das MiBverhaltnis zwischen 
heiratsbedurftigen oder heiratslustigen Jungfrauen und heira,tsfahigen Mannern die vor
nehmste Ursache der wachsenden Zahl Ie dig und unversorgt" bleibender Madchen sei. 
sondern der Mangel der richtigen physischen, seelischen und sittlichen Erziehung des. 

1 Elster, Alexander, Altjungfernschaft. Handwiirterbuch der Sexualwissenschaft von Max 
Marcuse. 2. Auf I. S. 24. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 

Vergleiche auch Schliir, Die a,Ite Jungfer, Umschau, 1926. 
2 Klenke, H., "Das Weib als Jungfrau". Leipzig, Eduard Kummer, 1897. 
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:Madchens. Es sollte bei den Madchen die Biirgschaft vermiBt werden, daB sie fahig seien, 
die schOnen, erhabenen und begliickenden pflichten der Ehe gegen die Rechte derselben 
gleichmaBig auszutauschen. Wenn das wirklich so gewesen ist, heute liegt die Frage 
jedenfalls ganz anders 1. 

Das Haus, die Familie in ihrer alten Bedeutung bestehen nicht mehr. Diese Um
wandlung der patriarchalischen Familienform in eine andere Entwicklungsstufe ist bei 
den Kulturvolkem "ein gesetzmaBig mit der Wandlung des Weltganzen verbundener Vor
gang 2. Man kann dies en sozialen EntwicklungsprozeB nicht einfach ignorieren. Man 
muB mit seiner Unabanderlichkeit im groBen und ganzen rechnen und kann ibn nur in 
seinen Auswiichsen zu beschneiden versuchen. Zahlen beweisen das. Bis zum 30. Lebens
jahre stehen nach der letzten Berufszahlung iiber 75% der Frauen, yom 30. bis 50. Jahre 
iiber 20%, nach dem 50. Lebensjahre 56% und insgesamt 52% aller iiber 16 Jahre 
alten Frauen auBerhalb der Ehe 3. Die Halfte aller Frauen dieser Kategorie "gehort" 
also nicht mehr, wie man friiher so schon sagte, "ins Haus und in die Ehe". Sie kann 
gar nicht mehr hinein! Sie muB ihre Existenz auBerhalb des Hauses und auBerhalb der 
Ehe suchen. 

Es hat also gar keinen Zweck mehr, diesen FraueniiberschuB zu trosten, zu bemitleiden 
und ihn so mit durchzufiittem. Ihm muB geholfen werden, und zwar yom Manne, der 
eine natiirliche "ZubuBeverpflichtung" gegen die Frau von Natur aus zu iibernehmen hat. 
Er muB ihr nachkommen, wenn es die von ihm geschaffenen und sanktionierten gesellschaft
lichen Verhaltnisse auch recht schwer machen. Das Los der unverheiratet bleibenden 
Frau ist noch hart genug. Wenn davon im allgemeinen wenig die Rede ist, so kann, 
wenn man iiber Diatetik und Hygiene der Frau schreibt, dariiber nicht hinweggegangen 
werden. 

Die der Frauennatur unwiirdige Behandlung fiingt nicht erst bei den unverheiratet, 
bleibenden Madchen an; sie trifft auch schon zum guten Teil die zur Verheiratung und 
Fortpflanzung gelangende Frau. Das Los, daB viele Frauen ledig bleiben und in der Haupt
sache ledig bleiben miissen, wirkt auf die Frau ganz allgemein zuriick. Der Zustand wird 
zur Frauenfrage iiberhaupt. Um das volle Verstandnis fUr dieses Ungemach zu bekommen, 
diirfte es sich empfehlen, die Ruckwirkung dieser Frauenfrage auf das Frauenleben im 
Zusammenhang zu betrachten. 

Die Frau besitzt eine Veranlagung, der sie taglich und besonders in vierwochentlich 
wiederkehrenden Wellen viel Kraft zu widmen gezwungen ist. Sie liegt im Banne dieser 
Naturbestimmung mit Leib und Seele. Ihr und ihrer Mitmenschen (soweit sie, um mit 
An ton 4 zu reden, nicht zu Egoisten, sondem zu wirklichen "Mitmenschen" geboren sind) 
Dichten und Trachten miiBte eigentlich auf nichts anderes eingestellt sein, als sich in 
Richtung ihrer Naturanlage auszuleben. Ihre Erziehung soUte besonders auf diesen Punkt 

1 Bluhm, Agnes, Zolibat. Handworterbuch der Sexualwissenschaft von Max Marcuse. 2. Auf!. 
S. 408. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 

2 Hirsch, Max, Uber das Frauenstudium. Leipzig, Kabitzsch 1920. S. 28. 
3 Die Zahlen habe ich Max Hirsch (I. c.) entnommen, dem ich auch in manchen anderen 

Punkten folge. 
4 Anton, Gabriel, Psychiatrische Vortrage III. Geistige Artung und Rechte der Frauen. 

Berlin, Karger 1914. 
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,gerichtet sein. Ihre Gesundheit mu.Bte sich in dem Sichauslebenkonnen gema.B der Ein
Tichtung ihrer Organisation bewahren und kraftigen. 

Statt dessen geschieht von all dem so gut wie nichts, oder das gerade Gegenteil. 
Die Naturanlage kann freilich nicht ganz verleugnet und aus der Welt geschafft werden. 
1m regelma.Bigen Takte kehrt die eindringliche Mahnung daran in Korper- und Seelen
leben wieder, aber die Erziehung ist von Anfang an bemuht, die aufkommende Neigung, 
sich in dem Sinne der Veranlagung auszuleben,zu unterdrucken. Das.ist vielfach der Sinn 
unserer famosen Etziehung: Enthaltsamkeit zu uben und die Enthaltsamkeit der Frau, 
die allein bleibt, leicht .zu nehmen. Das Gute hat dann doch die in naturwissenschaftlichem 
Sinne verkehrte weibliche und soziale Erziehung der Frau. 

Die den weiblichen Korper fortwahrend durchzuckende Wellenbewegung wird schlie.B
lich mehr oder weniger ignoriert. An ihren Zweck auch nur im entfemtesten zu denken, 
wird systematisch unterdriickt. Es ware ja durchaus unpassend! Die harte Wirklichkeit 
unseres sozialen Lebens hat solchem Verfahren bis zu gewissem Grade recht geben mussen. 
Unter Lebensbedingungen, unter welchen fast aIle Frauen nicht zur rechten Zeit und ein 
sehr gro.Ber Teil niemals heiraten kOnnen, zugleich aber eine andere Form der Benutzung 
-des Fortpflanzungsapparates offiziell mi.Bachtet wird, erscheint es geradezu als eine Er
leichterung fUr die Frau, da.B sie von vomherein durch die Erziehung von ihrem natur
lichen, somit wahren Berufe abgelenkt wird. In diesem Mi.Bverhaltnis von Sichausleben 
im Sinne der Natur und SichzurUckhaltenmussen im Sinne unserer Kultur beruht der 
tiefere Sinn und eine Art Rechtfertigung und Berechtigungunserer Mi.Bachtung der weib
lichen Naturanlage, die uns nun zur zweiten Natur geworden ist. 

Es mu.B diese oder eine ahnliche Idee auch unseren Religionsstiftem nahegelegen 
haben, als sie alles, was mit der Fortpflanzung in Zusammenhang steht, als eine "Sunde 
-des Fleisches" und hochst verachtlich darzustellen beliebt haben. Die Erziehung durch 
Sitte und Religion heiligt einen Brauch, den unser soziales Leben und unsere Wirtschafts
-verhaltnisse verlangen, der aber im Sinne der ungebundenen Natur einen MiBbrauch 
-darstellt. 

Von der Unzutraglichkeit der mannlichen Enthaltsamkeit verlautet vie!. Aber 
in diesem Punkte sind Mann und Frau doch gar nicht zu vergleichen; der Beitrag, den der 
Mann zur Befruchtung liefert, entstammt der Tatigkeit einer einzigen Druse. Ein Uber
ilu.B der Absonderung macht sich wie auch sonst im Notfalle von selbst Luft. Eine tiefere 
Ruckwirkung auf den Gesamtorganismus ist nicht zu bemerken, mag die Spermaentleerung 
nach au.Ben spontan, 'oder gelegentlich sexuellen Verkehres okkasionell herbeigefUhrt, 
-erfolgen. Der Betrieb des ubrigen Korpers geht, abgesehen von gewissen Lustschwankungen, 
ungestort seinen gleichma.Bigen Gang weiter. Stimmungsmenschen - und das sind meist 
die wertvollsten und produktivsten - sind freilich von den Spannungen und Entspannungen 
ihres Geschlechtstriebes hinsichtIich ihrer produktiven Leistungsfahigkeit in hOherem 
Ma.Be abhangig. 

Steht es aber bei der Frau denn nicht ahnlich? Bei ihr ist der Gesamtorganismus. 
Leib und Seele, von den im ,eigenen Korper sich vorbereitenden, fruchtbaren Funktions
gangen in starkste Mitleidenschaft gezogen. Ohne den Mann geht das Spiel der vergeb
lichen Vorbereitung des Organismus mit seinen immer wiederkehrenden Enttauschungen 
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weiter. Aus den jedesmal, von seiten der Frau wenigstens, fruchtbar angefangenen 
Funktionsgangen mussen unfruchtbare werden. 

Die naturliche Regel wird nur dann befolgt, wenn jedes gerade reifgewordene weibliche 
Wesen befruchtet und nach naturgemaBem Ablauf des mit der Eireifung begonnenen, 
fruchtbaren Funktionsganges uber Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und gehorige 
Stillzeit mit der ublichen Erholungspause wieder befruchtet wurde. Wir sind soweit 
im Banne unserer sozialen und wirtschaftlichen Verhaltnissen als etwas N ormalem 
befangen, daB wir gar keinen Sinn und Verst and mehr haben fUr den MiBbrauch, ,der 
mit der weiblichen Sexualkonstitution durch ihre 19norierung und Verunglimpfung auf 
der ganzen Linie betrieben wird. Ledigbleiben der Frau, Ehe mit keinem, mit einem 
und zwei Kindem werden heutzutage fiir normal oder wenigstens fiir niehts A bnormes 
gehalten. 

1m ganzen besteht also gar kein Zweifel mehr dariiber, daB in einem verkehrten 
Geschlechtsleben der Frau, sagen wir es ruhig heraus, die Hauptquelle oder wenigstens 
€ine Hauptquelle der Frauenleiden steckt. Wir kommen vielleicht noch dahin, viele 
Frauenkrankheiten im Gedenken an diese ihre Ursache auf der einen Seite als "Entsagungs
krankheiten", auf der anderen Seite als "MiBbrauchskrankheiten" zu bezeichnen. Zur 
Zeit ist die Forschung noch nicht weiter gediehen, als daB man einige Richtungslinien. 
in denen weiter gearbeitet werden muB, angeben kann. 

Es ist zu verwundem, daB man zwar die schadlichen Folgen von allen moglichen 
Formen des MiBbrauches der weiblichen Organisation anerkennt, aber die hauptsachlichste 
und verbreiteste Form des MiBbrauches einer naturlichen Funktion, namlich den ganzlichen 
Nichtgebrauch, als Krankheitsursache so gut wie ausgeschlossen halt. Der Vergleich 
mit dem Manne ist nicht ohne weiteres statthaft. Auch der Vergleich mit dem Tiere kann 
uns keinen richtigen Anhaltspunkt geben, weil im FaIle des Nichtgebrauches - und 
das kommt eigentlich doch nur da vor, wo der Mensch seine Hand im Spiele hat, bei der 
Domestikation - das Tier hochstens wahrend der Brunstzeit eine gewisse psychische 
Alteration erleidet. Beim menschlichen Weibe dagegen, in dessen Korper- und Seelen
leben die Funktion zur Fortpflanzung und der Drang zur Betatigung, bewuBt oder 
unbewuBt, so tief verankert ist, daB man von einer fortwahrenden Spannung in bezug auf 
diesen Punkt sprechen muB, spielt das Gefiihl und die Phantasie des Unbefriedigtseins 
in Richtung seiner natiirlichen Veranlagung die Rolle eines permanenten, funktionellen 
Reizes, der immer wieder mehr oder weniger gewaltsam unterdriickt und in andere 
Richtung abgelenkt werden muB, selbst dann, wenn die Frau sich einen Beruf gesucht 
hat und scheinbar darin aufgeht. Der gepreBte Notschrei des unbefriedigten Madchens, 
den uns Magnus Hirschfeld l freilich in sehr drastischen und uberschaumenden Bei
spielen darstellt, durfte doch manches Wahre an sich haben, wenn sich auch nur selten 
Bin Madchen dazu aufrafft, soweit in ihr 1nneres hineinsehen zu lassen. 

Man spricht soviel von der Schadlichkeit einer naturwidrigen "Verdrangung" von 
Gefiihlen und Funktionen. Mit dem an der Tagesordnung befindlichen, gewaltsamen 
Abdrangen der Frauenfunktion und der Frauengefiihle von der Richtung des naturlichen 
Sichauslebenwollens hat man sich zu beschaftigen noch nicht geniigend Gelegenheit 

1 Magnus Hirschfeld, Geschlechtskunde. Lieferung 2. S. 71-75. Stuttgart, Piittmann. 
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genommen. Wir halten es flir selbstverstandlich, daB die Frau, weil sie, durch die 
sozialen und wirtschaftlichen Verhaltnisse gezwungen, es muB, sich damit abfindet. An 
einen gesundheitlichen Schaden hat man dabei noch kaum gedacht. Auch der Gynakologe 
kommt selten auf dieses Thema zu sprechen; auf seine Aufmerksamkeit wirkt viel un
mittelbarer das, was sich von korperlichen Nachteilen in einen direkten Zusammen
hang mit dem infolge unserer wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Verhaltnisse 
betriebenen MiBbrauch der Frauenorganisation bringen laBt. Das ist, wie oben gezeigt, 
durch zu spate Inbetriebnahme und verkehrte Inbetriebnahme der weiblichen Organisation 
schon recht viel. 

Fiir die seelische Knechtschaft der am natiirlichen Sichausleben gehinderten Frau 
und ihre daraus entspringenden, seelischen un d korperlichen Note hat auch der frauen
krankheitliche Fachmann seither wenig Verstandnis gezeigt. Daran mogen verschiedene 
Ursa chen schuld haben. 

Die gute Erziehung, die in allem Denken an Aufnahme sexueller Beziehungen etwas 
Verachtliches sah, wirkt auch im spateren Leben weiter und laBt aIle unangenehmen Folgen 
solcher Unterdriickung nur im Versteck sich entwickeln und nur an einer Stelle zum Vor
schein kommen, an der ein Zusammenhang mit dem Sexuellen oder unterdriickten Sexuellen 
nicht gewittert werden kann. 

Unsere Kenntnisse von der Riickwirkung psychischer Alterationen auf den Korper 
und den Beziehungen seelischer Veranderungen zu organischen SWrungen - es mag sich 
erst nur urn funktionelle SWrungen handeln, die sich aber spater zu somatischen Ver
anderungen, abnormen Sekretionen, Wucherungen, Geschwulstbildungen verdichten -
stecken noch in den Kinderschuhen. Hier ist der von O. Rosenbach l gepragte Begriff 
der Krankheit als Betriebsstorung berufen, weitere Klarheit zu bringen 2. 

In bezug auf die krankmachenden Ursa chen besteht jedenfalls im Leben ein sehr 
bedeutendes MiBverhaltnis gerade in bezug auf unser Thema. Wir sehen, daB viele Frauen 
zurn Zolibate 3 verurteilt sind; dabei geschieht urn sie herurn und bei den besonderen 
Gelegenheiten, die sich ihnen bieten, Lektiire, Schauspiel, KinO; StraBenleben, alles, urn 
den Reiz, den sie gewissenhaft zu unterdriicken gehalten sind, erst recht wirken zu lassen 
und womoglich aufs Hochste zu steigern. Und doch muB der psychische Zusammen
hang, der schlieBlichen Endes solche Reize an ihren korperlichen Endorganen wirken 
laBt, nach seinem Rechte drangen. Wer die Dinge so ansieht, wie sie wirklich liegen 
und fiir diese Widerspriiche eine Empfindung hat, dem tut sich ein groBes Gebiet auf, 
in dem auf der einen Seite unterdriickte, auf der anderen Seite doch mobil gemachte 
und . sogar iiberspannte Reize immer wieder von neuem verdrangt und vertagt werden 
miissen. 

Es mag ja vielleicht zu weit gegangen sein, zu sagen, daB viele FaIle yon Bleich
sucht - eine Erkrankung, die fast ausschlieBlich beim Weib in den Entwicklungs-

1 Rosenbach, O. Energetik und Medizin. II. Auf I. Berlin, August Hirschwald 1904. 
2 Sellheim, Metroendometritits und Metropathie. Dtsch. med. Wochenschr. 1923. Nr. 22 u. 23. 

VgI. auch das interessante Buch von Oswald Schwarz, Psychogenese und Psychotherapie kiirperlicher 
Symptome. Wien 1925, Julius Springer, besonders den Beitrag von August Mayer tiber die 
Beziehungen dieses Themas zur Gynakologie. 

3) Bluhm, Agnes, Ziilibat. Handwiirterbuch der Sexualwissenschaft von Max Marcuse. 2. Auf I. 
S. 408. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 
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jahren vorkommt - auf einem nicht zeitgemaBen und nicht organisationsmaBigen Sich
auslebenkonnen der weiblichen Konstitution beruht. Tatsache ist, daB mit der Ehe die 
hartnackigste Bleichsucht oft prompt verschwindet. Auch in dieser Richtung haben sich 
unsere Anschauungen auf Grund von Tatsachen gewandelt. Seitdem wir wissen, daB 
Samenimport fUr die Frau eine mehr oder weniger tiefgehende U mstimmung, eine Ver
anderung ihrer ganzen Blutreaktion, somit einen nachweisbaren Eingriff in ihre Konstitution 
bedeutet, gewinnen wir ein gewisses Verstandnis fiir dies en Umschwung, wie iiberhaupt 
fiir aIle moglichen Alterationen des weiblichen Korpers bei der Inbetriebnahme des Or
ganismus in einer fiir die Fortpflanzung erfolgversprechenden Weise. Wir erkennen einen 
direkten stofflichen Weg fiir das, was uns seither nur auf einem Umweg iiber mehr oder 
weniger vage BewuBtseinsanderungen moglich schien. 

DaB aber das System der inneren Sekretion, das Nervensystem und der von beiden 
geleitete Betrieb des ganzen Organismus und der Organismus selbst, besonders die Unter
leibsphare der Frau, leiden k a nn, wenn der Umschwung, den Frauen mit Eintritt ins reeIle 
Fortpflanzungsleben durchmachen, ausbleibt, diirfte iiber allen Zweifel erhaben sein. 
Freilich mag es der elastischen Frauennatur oft genug gelingen, iiber solche Benachteiligung 
im Sinne natiirlichen Sichauslebendiirfens hinwegzukommen. Sie ist wohl auch imstande, 
die ihrem Gebaren neugierig zuschauende Umgebung davon zu iiberzeugen, sie sei iiber 
die Zumutungen der Unnatur, ohne sie zu merken, hinweggeglitten. 

Eine Sorte der beim weiblichen Geschlecht so haufigen Erkrankungen scheint aber 
doch ein Beweis dafiir zu sein, daB die Frau, die von vornherein von der Fortpflanzung 
ausgeschlossen oder nicht zu einer befriedigenden Art der Fortpflanzungsbetatigung auch 
in der Ehe gelangt - und wieviel Storungen des Ehelebens gibt es! - aus ihrem seelischen 
Gleichgewicht gebracht und nun in verkehrter und oft unerklarlicher Weise reagiert. Trotz 
aIler gelehrter Abhandlungen und dickleibiger Schriften ist uns die H y s t e r i enoch ein 
Buch mit sieben Siegeln. Eines dieser Siegel scheint aber erbrochen, wenn wir das eigen
artige Wesen der hysterischen Frau mit ihrem unbefriedigten Sichauslebenkonnen alsWeib 
in einen gewissen Zusammenhang bringen. Es brauchen natiirlich nicht aIle an sich un
befriedigt gebliebenen Frauen hysterisch zu werden; ein Teil bietet auch der grobsten 
Vergewaltigung mit robuster Gesundheit Trotz. Bei einem anderen Teile mag sich 
die verkehrte Lenkung des Betriebes in gewissen korperlichen Auswiichsen mehr aussprechen, 
wie das oben angedeutet wurde. Aber ein dritter, etwas zarter besaiteter Teil muB sich 
vieIleicht doch in der einen oder anderen Abirrung vom Normalen im Wollen, Denken 
und Konnen unmittelbar Luft machen. 

Die Namensgebung Hysterie von ij vOTsQa Gebarmutter unter Zugrundelegung 
der Meinung, daB die unbefriedigte Gebarmutter sauer reagiere, hat vielleicht doch einen 
wahren Hintergedanken. Nur ist es nicht die Gebarmutter als das Symbol des Weibes, 
das sich gegen eine unerhOrte oder zum mindesten auf' einen Teil der Frauen unerhOrt 
wirkende Maltraitierung auflehnt, es ist auch nicht allein der Eierstock als ein Zentrum 
der Weiblichkeit, es ist die ganze Organisation des Weibes durch Leib und Seele, die 
sich emport und diese so oft stumm und unentdeckt getragene Emporung hie und da doch 
einmal nach auBen durchbrechen laBt, weil entweder der Trieb zu stark oder die Hemmung 
als zu schwach sich erweisen. 

9* 
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Man kann wenigstens eine Art indirekten Beweis fiihren, daB die Hysterie mit der 
Unterdriickung der natiirlichen Sexualitat der Frau viel£ach wenigstens in einen gewissen 
Zusammenhang gebracht werden dar£. In Landern und bei V6lkern, bei welchen sich 
alles angstlich besorgt ieigt, der Frau ihren Mann zukommen zu lassen, wie bei den Hindus 
z. B., ist Hysterie so gut wie unbekannt 1. Bei uns dagegen, wo sichniemand darumkiimmert, 
daB diesem wichtigsten Punkte der weiblichen Gesundheit Rechnung getragen wird, treibt 
die Hysterie ihre schOnsten Bliiten. 

Hysterie ist ein verschwommener Begriff. Das Krankheitsbild kommt auch sonst 
vor, z. B. auch gelegentlich beim Manne. Das beweist aber nicht mehr, als daB verschiedene 
Unstimmigkeiten im Sichausleben des Menschen in gleicher Weise Reaktionen hervor
rufen k6nnen. Beim Weibe ist aber Hysterie so haufig und wird so haufig mit Verdrangungen 
aus der normalen Sexualsphare vergesellschaftet gefunden, daB man recht wohl, zum 
mindesten in einem Teil der Falle, an einen Zusammenhang denken darf. 

Einen gewissen entkraftenden Ein£luB der Unterdriickung und einen belebenden 
der Betatigung des Geschlechtsverkehres darf man den Beobachtungen an alten Jung
frauen, die Ie dig bleiben, und Frauen, die erst spater zum Geschlechtsverkehr kommen, 
entnehmen. Nach Lorand 2 kann man manchmal bei alten Jungfrauen gegen das 30. Jahr, 
aber auch friiher, Zeichen des Verbliihens auftreten sehen; durch das Verschwinden des 
Fettpolsters werden die friiher runden Formen eckig, und es entsteht der Zustand der 
Hagerkeit der typischen alten Jungfer. Auch Haare k6nnen an Kinn und Oberlippe er
scheinen. DaB dies mit der Untatigkeit der Geschlechtsdriisen, welche doch das AuBere 
des K6rpers beein£lussen, zusammenhangen mag, geht wohl daraus hervor, daB beim Ein
treten in die Ehe wie mit einem Zauberschlage eine sichtliche Veranderung eintritt und die 
verwelkende Rose neu aufbliiht. Die Ehe erscheint also in solchen Fallen als ein Ver
jiingungsmittel ersten Ranges. 

Seitens des Weibes kami man bei aufgezwungener Sterilitat geradezu von 
der Vernichtung ihres Auslebens hinsichtlich ihrer natiirlichen, korperlichen und geistigen 
Veranlagung sprechen. 

lch habe einmal durch einen meiner Schiiler 3 eine umfangreiche Untersuchung 
iiber die Folgen der Unterdriickung der natiirlichen Fortp£lanzungsfunktion bei Pflanzen, 
Tier und Mensch anstellen lassen. Es geht daraus nicht klar hervor, daB der Frau aus einer 
Kinderlosigkeit ein gesundheitlicher N achteil erwachsen m u B. Eine aufgezwungene 
Funktionslosigkeit, dazu in einem so wichtigen Gebiete und in einem Organismus, 
der von Natur aus ganz und gar auf eine produktive Funktion eingestellt ist, erscheint 
jedenfalls von vornherein auf solche St6rung und Benachteiligung verdachtig. Die 
Statistik erweist sich in dies em Falle, wie in so vielen anderen Punkten, nich~ ohne weiteres 
als zuverlassig. Der Zahlung nach stellt sich in bezug auf Krankwerden und friihzeitiges 
Sterben die unverheiratet bleibende Frau besser als die verheiratete; das leitet sich 
aber nur daher, weil die Nebenumstande der Fortpflanzung, besonders die Schwanger-

1 Bauer, A. Bernhard, Wie bist du, Weib? Rikola-Verlag Wien. 1923. S. 292. 
2 Lorand, Das Altern. 3. Auf I. S. 199. Leipzig, Klinkhardt 1910. 
3 Waldschmidt, Wilhelm, Die Unterdruckung der Fortpflanzungsfahigkeit und ihre 

fUr den Organismus. PreisgekrQnte Arbeit der med. Fakultat der Universitat Tubingen. 
gart, Enke 1913. 
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schaften, Geburten, Wochenbetten, Saugeperioden, schlieBlich auch die Anstrengungen 
der Kinderaufzucht, an sich viel mehr Krankheit und lebensgefahrliche Krankheit mit 
sich bringen. Darauf kommt es hier aber nicht an. Es ist nur die Frage zu entscheiden, 
ob das Kinderlosbleiben an sich fur die Frau einen gesundheit lichen Nachteil bedeutet: 
Ein gewaltiger Krafteinschlag und Wachstumseinschlag, ein gewaltiges von Haus aus 
vorgesehenes Konnen gelangt nicht zur Auswirkung . 

. Das, was wir bei kinderlos bleibenden Frauen oft wahrnehmen, ist eine Zunahme 
der Korperfulle. Man wird wohl nicht fehlgehen in der Annahme, daB es sich in vielen 
Fallen urn "eine Zunahme der Korperfulle, statt Fruchte zu bringen" handelt. Jeden
falls wert en wir solche Gewichtsvermehrung als ein ungunstiges Zeichen fUr die Be
hebung einer Sterilitat. DaB Mast und Fortpflanzung sich schlecht vertragen, war 
schon lange bekannt. H. Stieve 1 hat neuerdings sehr schOn diesen Zusammenhang 
experiment ell dargestellt. Nur ist im Einzelfall in der Praxis nicht immer klar, 
ob die Mast die Sterilitat, oder das Sterilbleiben den vermehrten Fettansatz bedingt. 

Man hat den Eindruck, als ob diese Produktionsunterdriickung nicht so glatt ver
wunden wurde, wenn die Benachteiligung auch nicht allzusehr zur Schau getragen 
wird. Kinderlosigkeit ist statt mit normaler Produktion mit abnormen, organischen 
Produktionen, Sekretionen und Wucherung der Gebarmutterschleimhaut in Form der 
sogenannten Endometritis, der Fruchthalterwand in Form von Myomen und Fibromen, 
der Eierstocke in Form von allen moglichen Geschwiilsten recht haufig vergesellschaftet. 
Das kommt so oft vor, daB man zur Ansicht neigen konnte, diese abnormen Wirkungen 
seien die Antwort auf eine Unterdruckung der normalerweise zu erwartenden Gewebs
produktion, auf welche diese Organe von Natur aus ganz gewaltig gestimmt sind 2. Es ist 
auch gar nicht notwendig, somatische Reize geltend zu machen; schon psychische An
regungenkonnen den Impuls abgeben. 

Nach den bis jetzt vorliegenden, sparlichen und unsicheren Beobachtungen konnen 
wir nur sagen, daB der ganzen Organisation nach ein Sichausleben der Frau in der ma13-
vollen Fortpflanzungsbetatigung wunschenswert ist, ohne daB ein schwerer Schaden der 
korperlichen Gesundheit durch das Unterbleiben der Fortpflanzung wenigstens nachweis bar 
ware. Vieles auf dies em diffizilen Gebiete wird durch die mit der mangelnden Heirats
gelegenheit Hand in Hand gehende, mehr oder weniger bewuBte Aberziehung yom Sexuellen 
beim Madchen und durch un sere sozialen Gewohnheiten verdunkelt. 

Der weitverbreiteten Nonchalance diesem naturlichen Drange gegenuber mochte 
ich zur Andeutung seiner Wichtigkeit nur auf ein Experiment hinweisen. Es gelingt 
infolge gewaltsamer Unterdruckung des Wachstumsdranges, an Pflanzen Ge
schwulste zu erzeugen. Diese Bildungen sind aufzufassen als Notprodukte der Pflanze, 
in welchen ein Teil der im UbermaBe vorhandenen Reservestoffe abgelagert wird 3. Von 
den Bienen weiB man, daB die Lebensdauer der geschlechtsverkummerten Individuen 
zugunsten der zur Fortpflanzung pradestinierten verkurzt ist. Solcher botanischer und 

1 Stieve, Uber den EinfluB der Umwelt auf die Lebewesen. Klin. Wochenschr. 1924. Nr. 62. 
2 Neuerdings bestatigt durch Kehrer, Ursachen und Behandlung der Unfurchtbarkeit nach 

modernen Gesichtspunkten, Dresden, Th. Steinkopf, 1922. . 
3 Vachting, Hermann, Untersuchungen zur experimentellen Anatomie und Pathologie des 

Pflanzenkarpers. Verlag der Lauppschen Buchhandlung, Tiibingen 1908. 
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zoologischer Beobachtung moge gedacht werden, solange die zur Verfugung stehenden 
Angaben uber die Folgen aufgezwungener Sterilitat beim Menschen mit funktionsfahigem 
Geschlechtsap-parate und, voll entwickeltem Korper und Geist als auBerst unvollkommen 
bezeichnet werden mussen. Diese Unklarheit kommt wohl daher, daB man die Frage be
stan dig yom Standpunkte der Fortpflanzung und Nichtfortpflanzung ohne Rucksicht 
auf Konstitution und Lebensalter der Einzelindividuen behandelt, indem man aIle Ver
heirateten mit allen alten Jungfern zu vergleichen beliebt. Mehr Licht in die Sache brachte 
vielleicht ein Versuch - und zwar nach Konstruktion einer Schablone furs Optimum, 
Maximum und Minimum der Fortpflanzungsbetatigung - den EinfluB zu konstatieren, 
welch en das Sichausleben und Brachliegen bei zureichender und unzureichender Kon
stitution, zu richtiger und unrichtiger Zeit ausubt. 

DaB Vorstellungen tatsachlich eine ihnen entsprechende Veranderung im Korper 
hervorbringen, also bestimmte Sekretionen vermehren, den Blutandrang nach einem Organ 
verstarken, angemessene Bewegungen verursachen und besondere Empfindungen veran
lassen, ist eine allgemeine und alltagliche Erfahrung. Man \VeiB, daB das bloBe Denken 
an die Genitalien und ihl'e Funktion eine yermehrte Sekl'etion dieser Teile in Gang 
bringen kann. Auf die Zeugungsorgane speziell ubt bekanntlich die Phantasie den 
machtigsten EinfluB aus. Kein Organ steht in so unmittelbarer und spezifischer Be
ziehung zur Vorstellung seines Gegenstandes, so daB der Phantasie durch die Tatigkeit 
des Organes eine bestimmte Richtung gegeben und mittels Vorstellung der Funktion die 
Tatigkeit der Organe bestimmt wird. Der psychische EinfluB speziell auf das Wachstum 
des Eierstockes, zunachst .nur in normaler Richtung, wird noch wahrscheinlicher zufolge 
der Tatsache, daB ein nur einmal im Jahre Eier legender Vogel auch ohne erneute Be
fruchtung imstande ist, zwei- oder dreimal dies en Vorgang zu wiederholen, sobald die 
Beweise seiner Betatigung in Gestalt seiner Eier entfernt werden. Bei einem derartigen 
Versuche legte Z. B. eine Schwalbe neunzehn Eier, also dreizehn mehr, als das unbe
einflul;lte, in Freiheit lebende Kontrolltierchen. 

Es ist in der Literatur sogar die Rede davon gewesen, daB Vogel, denen man kon
sequenterweise die Eier immer wieder wegnimmt, die ~euproduktion bis zur volligen 
Entkriiftung fortsetzen, wie man sagt "sich totlegen" 1 konnen. 

Wir haben im Sexualleben des Weibes selbst noch einen Anhaltspunkt dafiir, wie 
schwer es durch das Verzichtenmussen auf die naturgemaBe Nutzungder Blute der Jahre 
leidet. Das ist die Verstimmung beim Abschiednehmen vbn all dem, was an freudiger Hoff
nung winkte, beim herannahenden Wechsel. Der Mann kennt einen solchen Wechsel, 
oder wenigstens einen solchen jahen Wechsel, an der Korperveranderung gemessen, in so 
verhaltnismaBig fruhen Jahren nicht. Wir durfen annehmen, daB das, was wir beim 

1 Puhlmann, Ewald, Das Sich-Tot-Legen-Lassen von Vogeln. Ornithologische Monatsschr. 
1914. Jg. 39. Nr. 10. S. 512. 

Derselbe, Ornithologische Monatsschr. 1914. S.238. 

Gengler, Vogelfauna von Franken. Verhandl. d. ornithologischen Ges. in Bayern. Sonderheft 1925. 
Rey, Eugene, Die Eier der Vogel Mitteleuropas. Bd. 1, S. 73 und 305. 
Kreymborg, Ornithologische Monatsschr.1911. S.86. 
Thiele mann, R., Eierentwicklung und Brutstorung. Zeitschr. f. Oologie Nr. 2. 15. 5. 1903 und 

dieselbe Zeitschrift S. 27. 
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Abschiednehmen von einer Funktion mehr oder weniger zur Schau getragen sehen, fruher, 
wenn auch durch die gesellschaftliche Dressur ubertuncht, erst recht in Wirksamkeit 
sich befand. Die echte Frau leidet unter der Unterdruckung ihres Sichauslebens als 
Gattin und Mutter das ganze Leben. Nur tritt das ganz besonders hervor, wenn es gilt, 
dieser ihrer eigenen N a tur Valet zu sagen. 

Ich glaube, es sind die Anzeichen bereits dafiir vorhanden, daB wir dem Verdrangen 
der echten Weibsnatur einen immer groBeren Spielraum im Zustandekommen psychischer 
und korperlicher Storungen einraumen, und daB wir in diesem Sinne immer noch mehr 
Krankheitsbilder unter dem Gesichtspunkte der Betriebsstorungwerden betrachten mussen. 
Der gestorte Betrieb, die gestorte Funktion erscheint als das Primare, und die korperliche, 
greifbare Veranderung folgt nacho Es kann, wie bei vielen anderen Leiden 1, a ber auch 
umgekehrt sein; der Korper reagiert zuerst durch eine Storung in seinem Baue, die dann 
die Funktionsstorung nach sich zieht. 

Wie weit die psychische Beeinflussung dabei eine Rolle spielt, mag dahingestellt 
bleiben. Wahrscheinlich ist sie schon; zweifellos ist die Psyche das Vermittlungsorgan 
zwischen dem eisernen MuB unseres sozialen und Wirtschaftslebens und dem Sichaus
lebenwollen, aber Sichnichtauslebenkonnen so mancher echten Frauennatur. 

Wer sich in dem Gedanken beruhigt, daB solche Abdrangung von dem gewaltigsten 
Naturtrieb bei einem so tief dafUr veranlagten Wesen wie der Frau spurlos vorubergehen 
konne, diidte mit dem Sichvertrautmachen mit der starken, aber zugleich auch so zarten 
Frauenorganisation kaum begonnen haben. 

Dieser Umweg uber das gesamte Frauenleben mit seinen vielen Unnaturlichkeiten 
war notig, urn das rechte Verstandnis fUr die alte Jungfrau als ein im Sexualleben zu kurz 
gekommenes, ganz ungerechtfertigterweise seiner angestammten naturlichen Menschen
rechte enterbtes, hochst bedauernswertes Wesen aufkommen zu lassen. 

Wir haben aber nicht zu bedauern, sondern zu helfen. Doch hat der Mann in dieser 
Richtung versagt. Er hat der Frau nicht geholfen. Die Frau dad stolz darauf sein, daB 
sie sich selbst wenigstens ein Stuck weiter geholfen hat. 

Die Bewegung, die schlie.Blich zu einem Ziele fuhrte, wurde nicht ohne aIle Irrwege 
gemacht. Nicht mehr nach den Rechten des Mannes strebt die Frau, sondern nach ihren 
Bigenen 2. 

Das Programm des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins geht in der von ihm ver
tretenen Frauenbewegung in der Begrundung seiner Forderungen von der Tatsache 
der durchgangigen korperlichen und seelischen Verschiedenheit der Geschlechter aus. Es 
folgert aus dieser Tatsache, daB nur in dem gleichwertigen Zusammenwirken von Mann 
und Frau als zwei Ralften der Menschheit aIle Moglichkeiten kulturellen Fortschrittes 
verwirklicht werden konnen. Das solI nicht mehr eine Abkehr yom Manne sein, die die 
Frauenbewegung in volliger Verkennung der Tatsachen und Lebensmoglichkeiten ur
sprunglich auf ihre Fahnen geschrieben hatte. Die mod erne Frauenbewegung betrachtet 
fUr die verheiratete Frau den in der Ehe und Mutterschaft beschlossenen Pflichtenkreis 
als ersten und nachstliegenden Beruf 3. 

1 Sellheim, Metroendometritis und Metropathie. Dtsch. med. Wochenschr. 1923. Nr. 22 u. 23. 
2 Vg1. Hirsch, Max, 1. c. S. 17. 
3 Max Hirsch, 1. C. S. 18. 
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1m iibrigen muB die Frau aber auch an ihre Existenz denken. Es darf billigerweise 
verlangt werden, daB jeder Beruf ihr offen stehe, zu dem Neigung, Fahigkeiten und Not
wendigkeit sie drangen, sofern sie die Bedingungen erfiillt, die derselbe an den Mann stellt. 
Es bleibt der Frau doch gar nichts anderes ubrig, als fiir sich selbst zu sorgen, wenn sich 
kein Mann und keine Vereinigung von Mannern, die sich so stolz und vielverheiBend Staat 
nennt, findet, der fUr sie sorgte. Und schlieBlich ist es noch ein erhabeneres BewuBtsein, 
fUr sich selbst zu sorgen, als andere fUr sich sorgen zu lassen, besonders wenn das Gebotene 
nach Almosen aussieht. 

Das Frauenleben der alten Jungfrau fangt mit einem Verzicht an. Aber unter den 
heutigen Lebensbedingungen darf man hoffen, daB die Frau im Berufsleben ein zufriedener 
Mensch - wenn auch keine zufriedene Frau - werden kann. Das, was man zur Erleichte
rung der alleinbleibenden Frau arztlich empfehlen konnte, hat die Entwicklung im hOchsten 
MaBe selbst mit sich gebracht: Ablenkung vom inneren Drange durch die Betatigung 
in 'anderer, niitzlicher Richtung. Damit diirfte, wie Max Hirsch sehr treffend bemerkt, 
die Drohne im Frauenleben und Staatsleben, die alte Jungfrau alten Schlages, ausgerottet 
sein. An ihre Stelle ist eine zwar in der Entwicklung und Bewahrung ihrer besten Eigen
schaft, der Eignung zur Fortpflanzung, zum mindesten stark verkiirzte, aber im ubrigen 
einen niitzlichen Posten im Leben ausfUllende Frau getreten. Der Mann hat allen 
Grund, uber diese Entwicklung, iiber diese Selbstentwicklung und Selbstbehauptung 
der Frau - denn er hat ihr diesen Weg gewiB nicht leicht gemacht - sich zu freuen. 
Die Frau hat einen einigermaBen gangbaren Weg aus einem ungliickseligen Los 
herausgefunden, den der Mann ihr nicht gezeigt hat 1. Der Stolz auf das eigene 
Konnen, auch im ubrigen Menschenleben und Pflichtenkreis, wird, wie im ganzen, so 
auch in jedem Einzelfalle das Seine dazu beitragen miissen, uber die Herbheit des 
Verzichtes auI den natiirlichen Beruf des Weibes, die doch unter allen Umstanden 
bleibt, wenigstens hinwegzuhelfen 2. 

Die Hilfsmittel, die unsere Gesellschaftsordnung gutheiBt, sind kHiglich: auf der 
einen Seite viele Frauen, die gerne ein Kind mochten, gewalttatig an der Erfiillung 
ihres brennenden Wunsches zu hindern, und auf der anderen Seite der Notwehr so 
vieler Frauen gegen ungewollte Kinder in Form der so oder anders betriebenen Kinder
vernichtung ohnmachtig zuzusehen. Mit der Geschlechtsregulierung 1: 1, die zunachst 
nicht mehr als ein utopischer Wunsch ist, hatten wir erst die natiirliche Erganzung der 
von den Menschen fUr gut befundenen Monogamie, weil dann - wenigstens der Theorie 
nach - keine unverehelichten Frauen mehr iibrig blieben und von ihren natiirlichen An
spriichen ans Leben abgedrangt zu werden brauchten. 

SchlieBlich darf der Ausweg der Frau, die nicht zur Ehe gelangt, wenigstens zum 
Kinde zu kommen, der Vollstandigkeit halber nicht auBer acht gelassen werden. 1m all
gemeinen gewinnt man den Eindruck, als ob die alte Jungfrau weniger den Verkehr mit 
dem Manne, als das Sichausleben- und Verewigenkonnen in einem Kinde vermiBt. Die 

1 Finkenrath, Die sozialen Auswirkungen des Fraueniiberschusses. Zeitschr. f. Sexualwissen
schaft Bd. 12, H. 10 und II. 

2 Vgl. auch den Aufsatz von H. E. T imerding, Das Problem der ledigen Frau. Marcus und 
Webers Verlag, Wien, 1925 u. Aussprache dazu: Zeitschr. f. Sexualwissenschaft Bd. 12, H. 6, S. 176 
u. Bd. 12, H. 7, S. 213. 
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Frauenrechtlerin und Arztin Johanna EI berskirchen 1 ist sogar SO weit gegangen, freie 
Bahn fUr die Befriedigung des weiblichen Geschlechtstriebes innerhalb der Grenzen der 
physiologischen N otwendigkeit zu fordem. GewiB ist an dieser Forderung etwas Wahres 
und Naturwahres daran, aber wie sollte man dies en Tribut an die Natur mit unseren heutigen 
Moralansichten, Kulturbedingungen und sozialen und wirtschaftlichen Verhaltnissen in 
Einklang bringen! 

Der Schritt, auBerhalb der Ehe ein Kind zu bekommen 2, mutet, wenn er bewuBt 
untemommen werden sollte, wie ein Verzweiflungsakt an; mag er auch noch so sehr von 
echt fraulichem Sehnen und Willen eingegeben sein. Der Mensch kann noch weniger als 
gegen seine Natur gegen die zweite Natur, die ihn in Form von sozialen Gebrauchen um
gibt, mit Erfolg und ohne groBenNachteil fUr sich angehen. Es ist beim besten Willen 
zu viel SeelengroBe verlangt, tagtaglich sein ganzes Leben iiber, und was das Schlimmste 
daran ist, mit seinem Kinde von der Gesellschaft geachtet zu sein, wenn es in dieser Be
ziehung in letzter Zeit auch wesentlich besser geworden zu sein scheint. 

Aber es ist vielleicht doch in Richtung der Frauenbetatigung noch etwas fUr ihre 
Befriedigung in der N eigung zum' Kinde zu suchen und zu finden, wenn wir an die 
natiirliche Aufgabe der Frau denken. SolI in dieser Richtung von einer Prophylaxe 
und Hygiene des Altjungfraulebens die Rede sein, so kann es sich nur darauf 
beziehen, der Frau, die nicht zum Eheleben und zur Kinderaufzucht in der eigenen 
Ehe kommt, einen Ersatz dadurch zu gewahren, daB man sie an der Aufzucht der 
Kinder anderer entsprechend beteiligt. In dieser Richtung bietet der Lehrerinnen
beruf eine weitgehende Befriedigung; manche Lehrerinnen stehen zu ihren Schiilerinnen 
in einem Verhaltnis, das geradezu miitterlich anmutet. Es wird durch die Schule ja 
in der Tat ein Teil der Erziehungsaufgaben unserer Kinder pflichtmaBig und gewerbs
maBig ubemommen, fUr den das hausliche Erziehungsregime nicht mehr aufkommt 
und bei Erweiterung der Aufgaben auch nictt mehr aufkommen kann. In dieser Rich
tung sind der Kinderliebe gar keine Grenzen fnd gar keine Schranken gesetzt. Nur muB 
man die Aufgaben, fur die Fortentwicklung und Verewigung des Menschengeschlechtes 
sich nutzlich zu machen, nicht zu eng fassen. SchlieBlich besteht unser ganzes Kultur
leben im Weitergeben der gemachten Errungenschaften an unsere Nachkommen. Das 
Gebiet ist also sehr groB; es ist eigentlich unendlich, und in ihm kann - bei richtiger 
Wurdigung dieser Tatsache - auch die alleinbleibende Frau weitgehend tatig mitwirken 
zum Wohle der nachsten Generation. 

Mancherlei Berufe sind also fUr die Frau wie gemacht, weil sie in ihnen diese 
oder jene naturliche Anlage fruchtbringend verwenden kann. Bleibt es ihr versagt. 
sich in ihrem naturlichen Triebe, in der Liebe zum Gatten und den Kindem auszu
leben, so verwandelt sich der brachliegende Vorrat von Zartlichkeit haufig im Schmelz
tiegel ihres warmen, liebebedurftigen Herzens in rege Anteilnahme an der Pflege und 
Erziehung der Kinder von Verwandten. Oder die Frau nimmt an den Offentlichen Er
ziehungsaufgaben Anteil und erzeigt Femstehenden, Hilfsbedurftigen und Kranken Mild-

1 Zitiert bei Lor and, 1. c. S. 200. 
2 Kuhn, Philalethes, Uneheliche. Handworterbuch der Sexualwissenschaft von Max Marcuse_ 

2. Auf 1. S. 781. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 
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tatigkeit und Freundschaft. Finden sich keine Menschen, an denen die Umwandlungs
produkte der fiirsorglichen Mutterliebe angebracht werden konnen, so kommen sie Pflanzen 
und Tieren zugute. 

Viel wichtiger und naheliegender und im Bereich der Moglichkeit, als jeder Frau zu 
ihiem Kinde zu verhelfen, scheint mir, der Natur der Frau und auch der sich allein durch 
die Welt schlagenden Frau in bezug auf ihre wirtschaftliche Stellung gerecht zu werden. 
Es sind das Gedankengange, die in dem Abschnitt VIII, Kapitel 2, "Gerechte, an den 
Geschlechtsunterschiedankniipfende und ihn allenthalben respektierende Arbeitsteilung 
zwischen Frau und Mann" weiter ausgefiihrt werden. 

v. Bildung und Beruf im Frauenleben. 

1. Die Vorbereitung der Frau auf das Eheleben als den Hauptberuf. 
Die allgemeine Anerkennung der Gleichberechtigung der Frau hat 

Gefahren; 

Zu leicht wird von einzelnen vergessen, daB eine Gleich berech tigung nur dauernden 
Bestandhaben kann unter Gleichbefahigten, und daB jeder einzelne den Beweis 
der Gleichbefahigung zu liefern hat. Die Unfahige darf sich nicht wundern, 
daB man ihr den GenuB der Gleichberechtigung streitig macht. 

Der zweite Kardinalfehler, d,er gemacht wird, ist der, daB die Frau die Gleich
berechtigung so versteht, als miiBte sie die gleiche Arbeit tun wie der Mann. 
Vernunftgriinde lassen sich dagegen nicht anfiihren. Man verlangt stiirmisch nach dem 
graBen Experiment, einmal die Frau so zu erziehen wie den Mann, um zu sehen, ob man 
nicht doch recht habe mit der gleichen Leistungsfahigkeit der Geschlechter 
auf gleichen Gebieten. Das Problem ist so alt, wie die Antwort darau£. Natur und 
geselliges Leben streiten gegen die mannliche Korperausbildung und den mannlichen 
Geistesausbau des Weibes. Wer es nicht glaubt, muB es probieren, urn so durch Schaden 
klug zu werden. Das Weib steht der ungebandigten Natur ziemlich hilflos gegeniiber. 
Der Mann dagegen verfiigt iiber gehoriges Biistzeug. Je mehr der Mensch sich yom Tier
reich entfernt, je edler die Basse, je hOher der Kulturzustand ist, um so mehr wird dieser 
Unterschied ausgepragt und anerkannt. Eine Gleichmacherei beider Geschlechter 
bedeutet geradezu einen Kulturriickschritt. 

Aller Fortschritt liegt in der steigenden Differenzierung beider Ge
schlechter. Dazu gehOrt das Ausleben jedes Geschlechtes in seiner Eigenart. 
Solange die Frau ihrer natiirlichen Bestimmung und ihren natiirlichen Trieben nach mehr 
im Kreise ihrer Familie, gleichsam in ihrer Welt lebt, und der Mann mehr nach auBen 
wirkend groBe und ernste Taten verrichtet, stahlt die gewohnliche Trennung beider 
Geschlechter jedes von ihnen in seinen Eigentiimlichkeiten. Das Weib wird dann mehr 
Weib und der Mann mehr Mann. Bei ihnen wird an Stelle der ehelichen Form die 
wahre Liebe treten. 

In der Geschichte sind die Frauen dann am meisten verehrt und auch am verehrungs
wiirdigsten, wenn die Manner den mannlichsten Charakter gezeigt haben, weil dann die 
Frauen die Eigenschaften ihres Geschlechtes mehr entwickeln. Die Charaktere werden 
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()riginell, ungebunden, stark ausgepragt in jenen Landern, in denen beide Geschlechter 
mehr voneinander geschieden sind und jedes seiner Beschaftigung lebt. 

In den Werken der Frau und des Mannes wird sich stets ein Unterschied zeigen. 
Die weiblichen Ideen sind, um mit S a in t -F 0 i x zu reden, "rosenfarbig", wahrend die 
des Mannes sozusagen ein "gebrauntes" Aussehen haben. 

Die Bedeutung der Weiblichkeit fur die Entwicklung der Mannlichkeit laBt sich 
nicht schOner ausdrucken, wie das ein S.chriftsteller schon vor hundert Jahren tat. "Der 
edle Mann wird in den Armen eines edlen, geduldigen Weibes riesenstark. Ihr Beispiel 
reizt zu sehr seinen feinen Ehrtrieb, als daB er unter solchen Anfeuerungen jemals ganz 
einschlummern konnte. Seine Liebe wachst auf einem so schOn gebauten Boden zu einer 
unuberwindlichen Starke heran. Seine Kraft verdoppelt sich, da sie zur Erhaltung zweier 
sich lie bender Wesen, odeI' zur Sicherheit einer ganzen von ihm abhangigen Familie 
angewandt werden muB. Er dad keinen Schritt ruckwarts tun, wenn nicht das Gebaude 
seines hauslichen Gluckes in Gefahr geraten und die Roffnungen getauscht und vernichtet 
werden sollen, welche sich ein edles Weib von seinem Mannersinn und seiner Klugheit 
gemacht hat." 

Die gebUhrende Teilnahme del' Frau an allen Fortschritten del' Kultur liegt im 
Interesse der Fortentwicklung des Menschengeschlechtes. (V gl. Abschnitt II, Kapitel 4 
"Entwickiung und Pflege del' weiblichen Reize".) Bei del' individuellen Entfaltung del' 
Personlichkeit mussen beide Geschiechter Schritt halten. Uberwiegen des einen iiber das 
andere Geschiecht kann eine geradezu ehefeindliche Tendenz heraufbeschworen. Man 
war das seither nur an dem in del' einsamen Rohe der weitgetriebenen personlichen Ent
wicklung stehenden Manne gewohnt. Amerika liefert uns den Beweis, daB es mit del' Frau 
ahnlich gehen kann. Dort, wo heute die Frau fur ihre individuelle Entwicklung die 
gunstigsten Bedingungen del' Allgemeinbildung findet, kann es vorkommen, daB sie 
gar keine Sehnsucht hat, ihr Leben neben einem Manne zu verbringen, del' zum be
schrankten Fachstudium und del' Facharbeit verurteilt ist -, freilich um seiner Frau 
und seinen Tochtern die hohere Allgemeinbildung zuganglich zu machen. 

1m Interesse del' Weiterentwicklung des Menschengeschlechtes liegt die 
Teilnahme del' Frau am Kulturfortschritt ohne Gefahrdung del' weiblichen 
Eigenart. 

Die feine, flexible Natur des Weibes bedarf wie eine Blume warmer, stiller Luft, um 
zu gedeihen und reichlich Sonnenschein, um zur Blute zu gelangen. In rauher, kalter 
Umgebung entartet sie und fuhrt ein kruppelhaftes Dasein. 

Ein dritter groBer Fehler wird noch in der Beurteilung der Stellung der Frau zum 
Manne gemacht, dadurch, daB man ihr Schicksal mit ihrem Berufe verwechseit. 
Nicht jede Frau ist bei dem FrauenuberschuH fUr die herrIichste Natur- und Kulturaufgabe, 
weiche ihr Leben ausfUllt und ihre ganzen korperlichen und geistigen Krafte harmonisch 
in Anspruch nimmt, ausgewahlt. Die Unsicherheit der Zukunft drangt die Frau, sich die 
Fachbildung fur einen anderen Beruf anzueignen, damit sie nicht in die uble Lage gerate, 
anderen zur Last zu fallen. 

Wenn es wirklich die schlechtesten waren, welche von der Betatigung als Mutter 
ausgeschlossen werden, so wurde der FrauenuberschuB zum bedauerlichen Ungemach 
der Gegenwart. Dieses Ungemach hiitte aber fUr die Zukunft wenig Bedeutung. Die 
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Besten wiirden fur die Fortpflanzung ihrer Qualitaten gewahlt, den Minderwertigen ware 
sie unmoglich gemacht. Fur den Rest zu sorgen, wurde nicht schwer fallen, weil groBe 
Anspruche der Minderwertigen nicht gerechtfertigt waren. 

In Wirklichkeit liegt es aber nicht so. Dadurch wird das Ungluck viel groBer. Vom 
Manne wird nicht immer diejenige Frau gewahlt, welche nach ihren naturlichen Vorzugen 
und ihrer Allgemeinbildung zur Fortpflanzung der Kultur am geeignetsten ware. Viele 
heiraten nur, urn ein behagliches WohIleben fUhren zu konnen, mid kiimmern sich blutwenig 
urn den Kulturfortschritt. Solche brauchen sieh nicht uber ihrer Frau eigentumliche 
Auffassung vom Eheleben zu wundern, wenn sie mit der Sprache herausruckt wie die 
Hermione des Euripides: "Reiche Geschenke brachte ich meinem Gatten, so daB ich wohl 
frei reden darf." 

Manche Gesellschaftskreise zeigen eine Tendenz der Monopolisierung der Heirat 
durch schwiegervaterlichen Kapitalismus. Die gebildete Frau sollte von der Wirkung 
ihrer Reize so viel verstehen, urn unterscheiden zu konnen, wem die Werbung gilt, ihr 
oder dem Gelde ihres Vaters. 

Zweifellos ist vom Standpunkte der naturlichen und kulturellen Anziehungskraft 
der Frau die Wahl der Manner oft ungerecht. Dadurch ist es gekommen, daB nicht immer 
die schlechtesten Frauen von der Fortpflanzung und somit von dem natiirlichen Berufe 
ausgeschlossen werden. Der unnotigerweise geschaffene UberschuB von tuchtigen, auf 
der Hohe korperlicher und geistiger Kultur stehenden Frauen macht mit Recht groBere 
Anspriiche. Er will gar nicht von dem Manne unterhalten werden, sondern tritt mit dem 
Manne im Erwerbsleben in scharfe Konkurrenz. 

Diese Verschiebung der naturlichen Heiratsbedingungen zieht noch weitere Kreise . 
. Sie fuhrt zu einer weitgehenden Unsicherheit unter den Muttern und Tochtern und zu 
einer Ziellosigkeit in der Ausbildung weiblicher Reize. Wenn die Mutter sicher wuBte, 
daB ihre Tochter heiraten wurde, scheute sie kein Mittel, das Madchen auf die sen Berui 
aufs beste vorzubereiten. 1m anderen FaIle wurde der Tochter eine griindliche Fachbildung 
zuteil werden. 

Bei der bestehenden Unsicherheit geschieht gewohnlich von jedem etwas. Beides 
zur Vollkommenheit nebeneinander zu betreiben, ist zu viel fur einen Durchschnitts
menschen. Halbe Allgemeinbildung und halbe Fachbildung erzeugt den Blaustrumpf, 
aufwelchen sowohl der Heiratskandidat, wie der Brotherr mit gerechtfertigtem MiBtrauen 
herabsehen. 

Bleibt ein Madchen mit guter weiblicher Allgemeinbildung fur den Beruf als Haus
frau ledig, dann findet sie schwer einen ernahrenden Beru£. Heiratet ein Madchen mit 
guter Fachausbildung, dann ist sie weniger gut prapariert fUr den Beruf als Hausfrau. 
Die Rechnung bezahlt der Mann, welcher durch seine vom naturlichen und kulturellen 
Standpunkt ungerechtfertigte Wahl die Unsicherheit in die Bildung der Madchen gebracht 
hat. Er tragt den Schmerz aber nicht allein, sondern laBt die Frau fuhlen, was er ver
schuldet; die ubrig gebliebenen Frauen haben das Zusehen und sind vielleicht froh, daB 
sie ein solches Eheleben nicht mitzumachen brauchen. 

Die Beleuchtung der wirklichen weiblichen Vorzuge, welche die Frau fur den Mann 
begehrenswert und besitzenswert machen (Abschnitt II, Kapitel 4 "Entwicklung und 
Pflege der weiblichen Reize") ist ein kleines Scherflein zur Besserung der Misere. Nicht 
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in dem Sinne, daB jeder Frau. ein Mann verschafft wird, denn das ist nach dem bestehenden 
FrauenuberschuB, der eine unvermeidliche Folge hOherer Kultur, vielleicht auch der damit 
verbundenen Rationierung der Fortpflanzung zu sein scheint, unmoglich. Wohl aber 
im Sinne der Gerechtigkeit, daB die von der Natur begunstigten und sichdurch die Auf
nahme der gegenwartigen Kultur eigene Verdienste erwerbenden Frauen den Vorzug be
kommen. Die fur die Verewigung geeignetsten Elemente des Frauenuberschusses sollten 
auf die naturlichen undkulturellen Mittel im Kampfe urns Dasein hingewiesen werden. 
Vor allen Dingen sonte den Mannern ein Verstandnis fUr diesen Kampf aufgehen. 

Solange eine Schuld an den modernen Frauenfragen "Ziellosigkeit in der Ausbildung 
der Frau", "Ungeeignetheit der sich fortpflanzenden Elemente zur Erfullung aller Mutter
pflichten" und "Brachliegenbleiben fortpflanzungsfahigster Elemente" wegen der vom 
Natur- und Kulturstandpunkt ungerechtfertigten Gattenwahl den Mann trifft, ist es 
falsch, immer nur an der Frau herumzumakeln. 

Das andere Geschlecht wird gewiB besser werden, wenn wir es nur erst zu sein an
fangen. 

Durch die richtige Ausbildung der weiblichen Reize und das von den Mannern durch 
treffende Wahl dafUr bewiesene Verstandnis wurde ~icht nur fur die Gegenwart ein Gewinn 
in Gestalt eines glucklicheren Ehelebens geschaffen, sondern es wurde dann auch fUr die 
Zukunft gesorgt werden. 

Uber diese allgemeinen Grundsatze hinaus gibt es auch noch besondere Bestrebungen, 
die eine Erziehung fur das Eheleben weitsichtig ins Auge fassen. lch folge dabei 
den vorzuglichen Ausfuhrungen von Lowenfeld 1. 

Die tagliche Beobachtung bietet eine Fulle von Beispielen, die zeigen, wie das, was 
in der Erziehung durch Verkehrtheiten oder Vernachlassigungen gefehlt wurde, in der 
Ehe zu miBlichen, oft schwerwiegenden Folgen fUhrt, und wie andererseits die Vorteile 
einer guten Erziehung auch den Anforderungen der Ehe gegenuber sich trefflich be
wahren. Das gilt ganz besonders von den Madchen, da sie sehr hiiufig, ohne Zwischen
schaltung der Schule des Lebens, unmittelbar aus dem Elternhaus und der elterlichen 
Obhut in den Ehestand treten. 

Der erste Grundsatz der Erziehung, gegen den so haufig gesundigt wird, ist, daB 
uber die geistige Ausbildung die korperliche in keiner Weise vernachlassigt werden darf. 
(Vergleiche Absehnitt II, Kapitel 4 "Entwicklung und Pflege der weiblichen Reize" und 
Abschnitt IV, Kapitel 4 "Weehseljahre" und Abschnitt IX "Unnatur unseres Frauen
lebens und Ausgleiehsversuehe dureh besondere Korperkultur".) 

Uber die Frage, ob man in der Erziehung, abgesehen von der Anwendung jener 
Grundsatze und MaBnahmen, die geeignet sind, das Madchen zu einem korperlich und 
geistig tuchtigen Menschen und einem wertvollen Mitglied der Gesellschaft heranzubilden, 
im Interesse einer kunftigen Ehe von besonderen erzieherischen Einwirkungen Gebrauch 
machen solI, kann man verschiedener Ansicht sein. 

Gurlitt 2 bemerkt u. a.: "leh meine, man sonte der Jugend geflissentlich in Wort 
und Bild das Gluck der jungen Ehen zeigen usw." Weiter: "Die Schuljugend muB Achtung 

1 Lowenfeld, L., Uber das eheliche Gliick. 3. Auf!. Wiesbaden, J. F. Bergmann 1922. 
2 Zitiert bei Lowenfeld. 
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vor der Ehe als das wichtigste Wissen mit ins Leben hinausnehp1en." "Den schulentlassenen 
Jiinglingen und Madchen miiBte eine Schrift in die Hande gegeben werden, die mit Ernst 
und Warme das Gliick einer normalen Ehe schildert, daneben die Gefahren und Ent
tauschungen verspateter oder vollig gemiedener Ehe." Diese Vorschlage klingen zwar 
sehr schOn, diirften sich aber praktisch wenig bewahren. 

Der EinfluB solcher theoretischer Lehren ist an slch nicht sehr erheblich und wird 
durch den Stand unserer Literatur mehr als paralysiert. In Dramen sowohl als erzahlenden 
Dichtungen werden miBliche und ungliickliche Eheverhaltnisse weit haufiger als giinstige 
dargestellt. Dieser Widerspruch verfehlt seine Wirkung nieht. 

Will die Erziehung gute Resultate zeitigen, ~o miissen Theorie und Praxis in Ein
klang stehen und zusammenwirken. Die Sehule der Ansehauung fiir die Kinder ist das 
lebendige Beispiel, das Ihnen das Eheleben ihrer Eltern gibt. Die Forsehungen von Wald
stein, Freud usw. haben gezeigt, daB selbst Eindriieke, die in den ersten Lebensjahren 
auf die kindliehe Seele einwirken und dem bewuBten Gedaehtnis vollig entsehwinden, 
naehhaltige Spuren im Seelenleben zuriickzulassen vermogen, die sieh in Eigentiimliehkeiten, 
Neigungen und Abneigungen usw. des Individuums auBern. Die Tragweite des Eindruekes, 
dep. das Milieu auf das heranwaehsende Kind ausiibt, ist in dieser Riehtung uniibersehbar. 

In einer Familie, in der die Eltern sieh in zartlieher, aehtungsvoller Weise behandeln, 
in welcher der Mann fUr das Wohl seiner Familie aIlzeit treu besorgt ist und im Kreise 
derselben seine Erholung naeh des Tages Miihen sueht, die Frau andererseits ihre Pfliehten 
als Gattin und Mutter in gewissenhafter Weise erfiillt, entwiekelt sieh zumeist bei den 
Kindern eine Denk- und Gefiihlsart, welehe fUr die Gestaltung ihres zukiinftigen eheliehen 
Lebens von giinstigstem Einflusse ist. Das Beispiel, das die Eltern den Kindern 
in ihrem Eheleben geben, ist die beste Vorbereitung fiir die Gestaltung 
des eigenen Ehelebens. 

Es kommt allerdings auch vor, daB die Fehler der Eltern, wenn sie zu verhangnis
voUen Ston:!lgen des Ehelebens fiihren, auf die Kinder abschreckend wirken und sie ver
anlassen, in ihrem eigenen eheliehen Leben gerade die Pfade zu vermeiden, die ihre Eltern 
wandelten. 1m groBen ganzen bewahrheitet sieh aber das Spriehwort: "Wie die Alten 
sungen, so zwitsehern die Jungen". , 

Von besonderer Bedeutung fiir das eheliehe Leben ist die Entwieklung des Familien
sinnes, der in den einzelnen Familien auBerordentliehen Sehwankungen unterliegt. 

Fiir eine wahrhaft gliiekliehe Ehe ist es erforderlieh, daB der Gatte die Gattin und 
diese den Gatten in ihrer Wertsehatzung iiber aIle Blutsverwandte, aueh die EItern, 
stellt; wo die Toehter iiber die Kinderjahre hinausfUr ihren Vater eine iibermaBig sehwarme
rische Zartliehkeit bewahrt, da liegt es nahe, daB bei derselben im Brautstande und selbst 
noch in der Ehe die Kindesliebe iiber die Gattenliebe die Oberhand behalt, so daB in ihrem 
Herzen der Mann nicht die gebiihrende Stelle erlangt und dementsprechend zumeist 
behandelt wird (S. Freud). Solehe Frauen konnen kiihle Ehefrauen werden und sexuell 
anasthetiseh b1eiben. Schon die Bibe1 hat die mit der Bildung einer neuen Generation 
notwendige Abwendung von der vorhergehenden betont: Das Weib solI Vater und Mutter 
verlassen und dem Manne folgen. 

Die sch1imme, das eheliche Leben jiingerer und alterer Ehepaare vergiftende Rolle, 
die man der Sehwiegermutter so haufig zusehiebt, und die von dieser in der Tat nieht. 
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selten gespielt wird, ist zweifellos zum groBen Teile darauf zuruckzufUhren, daB Tochter 
oder Sohne die fUr das eheliche Leben notwendige Unabhangigkeit von der Mutter aus 
Charakterschwache sich nicht zu verschaffen wissen. 

Fur das weibliche Geschlecht wird vielfach neben der allgemeinen, den Anforderungen 
des Lebens entsprechenden Erziehung und diesem Beispiel der Eltern noch eine besondere 
"Vol'bildung fur die Ehe" verlangt. Unter dieser versteht man jedoch gewohnlich nicht 
die Verwertung gewisser padagogischer Grundsatze mit Bezug auf die Ehe, sondern jene 
spezielle Bildung, welche fur eine befriedigende Losung der in der Ehe an die Frau heran
tretenden Aufgaben erforderlich oder wenigstens wunschenswert ist. 

Uber die zweckmiWigste Art dieser Bildung gehen die Ansichten zum Teil noch weit 
auseinander und werden viel diskutiert. 

Die sich erhebende Frage, ob man die Tochter fur die Ehe 0 de r fiir einen Beruf 
erziehen solI, hat freilich nur fur einen beschrankten Teil unserer Bevolkerung groBere 
praktische Bedeutung. Die Not des Lebens gestattet den Eltern in den unteren 
Bildungsschichten, im allgemeinen fUr die Erziehung ihrer Tochter nicht mehr zu tun 
als von dem Gesetze verlangt wird und deren materielles Fortkommen unmittelbar 
erheischt. In dies em Falle sind Bestrebungen der Schule, etwas zur Bildung der Madchen 
fur die Ehe beizutragen, sehr lobenswert. Das Notdurftigste, was sie z. B. fur die erste 
Besorgung ihres Kindes wissen muBten, kann ihnen auf diesem Wege ganz gut vermittelt 
werden. Mir liegt eine sehr empfehlenswerte Schrift von Martha Schreiber1 "Uber 
Sauglingsernahrung und Sauglingspflege" vor, die fur die Hand der Schulerinnen 
zusammengestellt ist 1. 

Auch fur den ubrigen Teil des Mittelstandes, fUr alle jene Kreise, in welchen man eine 
materielle Sicherung der Tochter unabhangig von der Ehe nicht zu leisten vermag, kann 
bei der Fursorge fur die Zukunft die Erziehung fUr die Ehe nicht in erster Linie in Betracht 
kommen. Den Eltern erwachst hier die Pflicht, ihre Tochter sich fur einen Beruf ausbilden 
zu lassen und ihnen dadurch zur wirtschaftlichen Selbstandigkeit zu verhelfen. 

Anders liegen die Dinge fur die Tochter der beguterten Klassen, da diese zur Sicher
stellung ihrer Zukunft weder einer Versorgung durch einen Mann, noch eines Berufes be
durfen. Die Verhiiltnisse gestatten hier, bei der Weiterbildung der heranwachsenden 
Madchen, die in der Ehe und im gesellschaftlichen Leben ihrer h.arrenden Aufgaben in erster 
Linie zu berucksichtigen. Fur sie ist also auch die Frage, welche Art von Erziehung fur 
die Ehe sich als die zweckmaBigste erweist, von groBerer Bedeutung. 

Die Beantwortung dieser Frage wurde von den verschiedensten Standpunkten aus 
versucht. Rassenhygieniker, Frauenrechtlerinnen, Schulmanner, A.rzte usw. haben zur 
Sache Stellung genommen. Neben den zum Teile recht erheblichen Meinungsverschieden
heiten, die hierbei zutage treten, hat sich erfreulicherweise wenigstens bezuglich einzelner 
wichtiger Punkte eine nicht zu unterschiitzende Ubereinstimmung ergeben. Hierher gehOrt 
in erster Linie die Erkenntnis del' Unzulanglichkeit des bisherigen hOheren Madchen
unterrichtes. Es laBt sich nicht verkennen, daB die Bildungsresultate der Madchenschulen 
den Anforderungen des kunftigen Lebens ihrer Zoglinge als Gattinnen und Mutter 

1 Breslau, Heinreich Handels Verlag. 5. Aufl. 1921. 
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gewohnlich nicht genugen und vielfach die gesundheitlichen Opfer, mit denen sie erkauft 
wurden, nicht aufwiegen. 

So kommt es, daB viele Madchen, welchen nach der Ansicht ihrer Eltern nicht nur 
eine gute, sondern eine glanzende Bildung zuteil geworden ist, von den fUr das eheliche 
Leben so wichtigen Kenntnissen auf dem Gebiete der Hauswirtschaft, Hygiene, Kinder
erziehung, Krankenpflege, Nahrungsmittelchemie, Warenkunde usw. nichts besitzen. Sie 
kennen nicht einmal ihren Korper,geschweige denn den Unterschied zwischen Mann 
und Frau und haben keine Ahnung von dem, was sie im intimen Eheleben erwartet 1. 

Dieses Bildungssystem hat aber auBerdem die Schattenseite, daB es dem Madchen den 
Sinn fur die in der Ehe so wichtige, hausliche Tatigkeit nicht erschlieBt, so daB es auf 
diese wie ein Dbel herabblickt, mit dem sich zu befassen man moglichst lange hinaus
schieben musse. 

Da eine grundliche Anderung des bisherigen Unterrichtssystems an den hOheren 
Tochterschulen und ahnlichen Ap.stalten vorerst nicht in Aussicht steht, so dreht sich 
der Streit in der Hauptsache um das, was auf diesem Unterbau aufzufuhren ist, in welcher 
Weise die jungen Madchen nach dem Verlassen der Schulen im Interesse der Ehe und 
der Gesellschaft weitergebildet werden sollen. Wir begegnen hier zunachst zwei prinzipiell 
verschiedenen Ansichten. 

Die Rassenhygieniker perhorreszieren die Ausbildung der Madchen fur irgendeinen 
Beruf, sofern das nicht durch die materielle Lage der Eltern unbedingt notig wird. 
1m letzteren FaIle sollen sie sich auf jene Berufsarten beschranken, fUr die das Weib 
seelisch in besonderem MaBe geeignet ist. Von Gru ber nimmt zum Beispiel an, daB die 
physische und psychische Kraft der Frau, von einigen seltenen Ausnahmen abgesehen, 
nicht ausreicht, neben der Erwerbs- und Berufsarbeit auch noch die ungeheure Last der 
Mutterschaft als Gebarerin, Ernahrerin und Erzieherin ihrer Kinder zu tragen; der 
Hauptwert ist auf die Kraftigung des Korpers zu legen. Die jungen Madchen sollen nach 
ihm wie "junge Kuhe und Stuten" geweidet werden. 

Diese Ansichten von Gru bers werden, obwohl ihnen ein rich tiger Kern nicht ab
zusprechen ist, ihrer etwas schroffen Formulierung halber auf den Beifall weiblicher Kreise 
kaum rechnen konnen. So werden z. B. die Ansichten von Gru b ers uber Madchenerziehung 
von der Vorsitzenden des Verbandes zur Hebung hauswirtschaftlicher Frauenbildung 
entschieden abgelehnt. "In. bezug auf den Beruf", bemerkt die Dame, "den nach unserer 
Ansicht jedes Madchen erstreben soUte, bleibt neben dem Mutterberuf, der etwa 20 Jahre 
des Frauenlebens absorbiert, noch ein genugender Spielraum fUr seine Ausubung. Unsere 
Zeit macht es der Frau kIar, daB sie auf eigenen FuBen stehen muB mid kann, obgleich 
selbstverstandlich der mutterliche und Hausfrauenberuf in ihr eine dafUr geschulte und 
vorbereitete Kraft finden muB. Wir suchen das Problem der Rassenhygiene in anderen 
MaBnahmen als der Referent, welcher allzusehr die gesunde Zuchtfahigkeit der Frau im 
Gedeihen ihres Korpers erblickt" 2. 

Der rein rassehygienischen Auffassung stehen die Forderungen der Frauenrechtlerinnen 
diametral gegenuber. Sie erblicken in der Ausbildung des Madchens fur einen Beruf 

1 Sellheim, Geheimnis vom Ewig·Weiblichen. Eine Frauenkunde fUr weitere Kreise. 2. Auf I. 
Stuttgart, Enke 1924. 

2 Zitiert bei Lowenfeld 1. c. 
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einen wichtigen Teil der Erziehung fiir die Ehe, wenn sie auch darin einig sind, daB die 
Hauptsache der Mutterberuf ist. (V gl. Abschnitt V, Kapitel 6, Die Frau, die nicht zur 
Ehe kommt.) 

Es ist jedenfalls richtig, was Hedwig Dohm betont, daB berufliche und haus
wirtschaftliche Ausbildung bei Madchen nicht unvereinbar sind, da ja auch beim Manne 
die Dienstzeit die Vorbereitung fiir den Beruf nicht hindert. Neben den klugen und treff
lichen Frauen, deren ganzer Lebensinhalt Mann, Kind und Haushalt bedeuten, gibt es 
nach jener Schriftstellerin andere, die allen wirtschaftlichen Interessen abhold, in kiinst
lerischen, wissenschaftlichen, oder irgendwelchen anderen geistigen Betatigungen ihres 
Wesens Ausdruck suchen und finden, unbeschadet ihrer Liebe fUr Mann und Kind. An 
diese beiden Gruppen reihen sich die durch ihre Natur zum Zolibat bestimmten Frauen 
an, die, wenn auch sexuell wertlos, fiir die Gesellschaft wertvoller sein konnen als kinder
reiche Frauen. 

Wenn man auch zugeben muB, daB es angesichts dieser Unterschiede ein vedehltes 
Unternehmen ware, die Erziehung der verschiedenen Gruppen weiblicher Wesen lediglich 
nach rassehygienischen Gesichtspunkten vorzunehmen, so dad doch nicht iibersehen 
werden, daB die genaue Differenzierung der Gruppen zur Zeit, in der die Entscheidung 
stattfinden miiBte, iiberaus schwierig durchzufUhren ware. 

Uberhaupt soUte manEhe undBeruf nicht schroff einandergegeniiberstellen. Was die 
Frau in der Ehe erwartet, ist ja auch ein Beruf, und zwar der fiir die Frau wichtigste, 
ihr am besten liegende und hOchststehende, der einer Gattin, Mutter und Hausfrau. Kom
petente Kreise sind sich auch heute dariiber einig, daB die Leistungen, die dieser Beruf 
erfordert, eine weitgehendere Schulung notwendig machen als die bisher vielfach iibliche 
Erganzung des Tochterschulunterrichtes durch einen Kochkurs. So verlangt Kathe 
Schirmacher 1 fiir die Frauen alsVorbereitung fUr dieEhe griindlichen Unterricht in der 
Naturgeschichte, Gesundheitslehre, Volkswirtschafts-, Rechts- und Biirgerkunde, sowie 
praktische Arbeit in Haushalt und Kinderpflege. 

Diese und ahnliche Forderungen sind bereits durch eine Anzahl von "Frauenschulen" 
in ihren wichtigsten Teilen erfiillt. Mustergiiltig ist z. B. das Programm der Frauenschule 
in Miesbach. Diese Anstalt bildet, wie andere auf dem Lande liegende, noch den besonderen 
Vorteil, daB sie durch Bewegung und Arbeit im Freien zur Star kung der Gesundheit der 
Schiilerinnen beitragt. 

Es ware sehr wiinschenswert, daB der Besuch dieser Frauenschulen seitens der Madchen 
der begiiterten Klassen zur Gepflogenheit wiirde. 

Bei der Berufsbildung der Madchen muB man auch immer daran denken, daB sie 
im Erwerbsleben mit dem Manne in Konkurrenz treten und dadurch die an sich schon 
geringe Tendenz zum Heiraten herabdriicken, also die einzelne dem ganzen Geschlecht 
schadet. Wo natiirlich das Madchen gehalten ist, sich ein wirtschaftliches Auskommen 
zu suchen, ist gegen die fiir die Berufsausiibung edorderliche Berufsvorbereitung nicht 
nur nichts einzuwenden, sie wird sogar zur eisernen Notwendigkeit. 

In der Erziehung der Madchen fiir die Ehe dad endlich ein wichtiges Gebiet nicht 
vernachlassigt werden, iiber das man bis in die neueste Zeit die jugendlichen Seelen moglichst 

1 Schirmacher, KiLthe, Die rooderne Frauenbewegung. Leipzig, Verlag B. G. Teubner 1905. 
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im unklaren zu halten gesucht hat, da man dies zur Wahrung ihrer sittlichen Reinheit 
fUr notig erachtete: das Sexualleben. Auf diesen wunden Punkt ist im Abschnitt II, 
Kapitel 3 (Bewu13te Einftihrung des jungen Madchens in den hohen Gedanken der Fort
pflanzung) hingewiesen. 

Die echte, deutsche Hausfrau der guten, alten Zeit soUte ein Wesen sein, das keinen 
hoheren Wunsch kennt, kein hOheres Ziel vor Augen hat, als flir die materiellen Bediirfnisse 
des Mannes zu sorgen, den Hausstand in Ordnung zu halten und den Kindem verstandige 
Pflege angedeihen zu lassen. Ihre Aufgabe war demnach die einer guten Haushalterin 
und eines Zuchtweibchens. Die modeme Frau lehnt sich mit Recht mit aller Entschiedenheit 
gegendiese Beschranktmg ihrer Aufgaben im ehelichen Leben und im Leben uberhaupt 
und die ihr damit zugeteilte, unwurdige SteHung dem Gatten gegeniiber auf. Dem, was 
sie dem Mann, dem Kinde, der GeseHschaft und dem Gemeinwesen und damit dem ganzen 
Menschentum sein kann, habe ich in Kapitel II, Abschnitt 4, Entwicklung und Pflege 
der Reize der Frau, wo ich die Bedeutung dieser Reize flir den Kulturfortschritt hera us
gesetzt habe, gerecht zu werden versucht. 

2. Der Hausfrauenberuf und seine Mehrbelastung durch die Umwalzung 
un serer sozialen und wirtschaftlichen Lebensbedingungen. 

Der Krieg und die Nachkriegszeit brachte und bringt fiir die Frau als Hausfrau 
groBe Gefahren fiir die Gesundheit mit sich, deren schon besonders gedacht werden mu13, 
wenn man einen wesentlichen,krankmachenden Faktor nicht unberiicksichtigt lassen 
will. Das Thema hat eine ausgezeichnete Bearbeitung durch Walter Fenkerl erfahren, 
an die ich mich bei meinen Ausflihrungen halt en werde. 

Das Deutsche Reich ist durch lien Friedensschlu13 von Versailles mit allen seinen 
Folgen in die Lage gekommen, flir seine etwa 60 000 000 Einwohner keine ausreichende 
Beschaftigung mehr zu haben. Durch eine Reihe von Gesetzen, welche die Arbeitsleistung 
des einzelnen regeln sollen, berniiht sich der Staat, der Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken. 

Und doch gibt es einen Beruf, der gerade in dieser Zeit mit Arbeit derart uberlastet 
ist, daB er darunter zusammenzu brechen droht. An den Arbeiterschutzgesetzen hat er keinen 
Anteil. Fur Arbeiten, die fruher zwei Arbeiter erledigten, werden jetzt drei eingestellt. 
1m Haushaltungsberuf ist jede Arbeiterin auf sich selbst angewiesen. Fiir sie hat sich 
die Arbeit nur vermehrt. Die Gefahr fur die Frauengesundheit wird dadurch verscharft, 
da13 eine Selbstregulation fehlt. Es ist ein eigenartiger BeruI; er wird nicht bezahlt, und 
er streikt nicht. Die Hausfrau schweigt und arbeitet mit volliger Selbstverstandlichkeit 
weiter. Mit der gleichen Selbstverstandlichkeit wird ihre Arbeit hingenommen und ihre 
Not nicht gehOrt. Urn so dringlicher ist es, da13 sich Hygiene und Diatetik der Frau urn 
diese Zuriicksetzung in gesundheitlicher Beziehung kiimmern. 

1m Rahmen der kleinen Familiengemeinschaften, aus denen sich die gro13e Gemein
schaft des Staates zusammensetzt, sorgt die Hausfrau fiir die Erhaltung des Staates durch 
die Aufzucht der Kinder. Es ist leicht einzusehen, da13 jede Familie wenigstens vier Kinder 
hervorbringen mu13, wenn der Staat sich auf seiner Mitgliederzahl erhalten solI: Zwei 

1 Fenker, Walter, Die SteHung der Hausfrau im neuen Deutschen Reiche. Berlin, Richard 
Schoetz 1921. 
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zum Ersatz der Eltem, zwei zum Ersatze der ohne Nachkommen Verstorbenen. AuBer 
dem zahlenmaBigen Ersatz der Masse des Nachwuchses wirkt die Hausfrau durch ihre 
unermudliche Pflege flir die gute Art der Nachkommen. Wie die Hausfrau fiir die Kleinen 
sorgt, so nimmt sie auch die Pflege fur die Alten, Hilflosen der Allgemeinheit ab; schlieBlich 
ist die Hausfrau auch im Sinne des allgemeinen Wohlstandes tatig, indem sie das sparende 
Prinzip vertritt. 

TIber diese dringenden Erhaltungsaufgaben hinaus leistet die HausIrau dem Staate 
noch unschatzbare und unersetzliche Dienste. Sie ist die starkste Tragerin der allgemeinen 
Sittlichkeit; der Staat hatte daher allen Grund, fUr die Gesunderhaltung gerade der 
Frau als Hausfrau zu sorgen. Sehen wir zu, wie seine Gesetze, die zur Gesunderhaltung 
der Einzelpersonen erlassen sind, sich an dem Berufe der Hausfrau auswirken. 

Von den Arbeiterschutzgesetzen haben die groBte Bedeutung die Bestimmungen, 
welche die Arbeitszeit einschranken, der Achtstundentag, die Sonntagsruhe usw. 

Das ganze Wirtschaftsleben wird auf acht Stunden an jedem Wochentag zusammen
gedrangt. In diesen acht Stunden soIl die Hausfrau auch alles erledigen, was sie fUr ihren 
Hausstand auBerhalb des Hauses zu besorgen hat. Geht sie selbst auf Arbeit, so fallt ihre 
Arbeitszeit naturlich auch in diese Geschaftszeit, wahrend der sie selbst voll in Anspruch 
genommen ist, so daB sie nach Beendigung derselben aIle Turen geschlossen findet und 
nichts mehr besorgen kann. Da am Sonntag aIle Geschafte ruhen, ist es auch nicht mehr 
moglich, diesen Tag zur Besorgung der notwendigen Einkaufe zu benutzen, wie es fruher 
von der Landbevolkerung doch allgemein gehalten wurde. 

Die Beschrankung der Arbeitszeit hat aber auch eine Teuerung auf allen Gebieten 
zur Folge. Bei der Annahme, daB jeder theoretisch noch das gleiche Einkommen habe, 
muB bei einer Verringerung der Arbeitszeit urn ein Funftel notwendigerweise alles urn 
ein Funftel teurer werden. DaB in acht Stunden das gleiche geleistet werden konne wie 
in zehn Stunden, ist eine Behauptung, flir welche die Arbeiter den Beweis bisher schuldig 
geblieben sind. Bei einer Einzelperson mag eine solche Teuerung noch ertraglich sein. 
Bei der Hausfrau aber, die von dem gleichen Ein~ommen die Bedurfnisse einer ganzen 
Familie, sagen wir von 6 Kopfen, bestreiten soIl, fallt eine derartige Teuerung viel schwerer 
ins Gewicht. Dem entspricht auch die Tatsache, daB die jungen Leute in Kleidem and 
GenuBmitteln, wie Zigaretten usw., noch schlemmen konnen, wahrend die Eltem nicht 
wissen, wie sie Kleidung, Schuhe, Wasche usw. fUr die Kinder beschaffen sollen. 

Durch die Verkurzung der Arbeitszeit entfliehen auch die alteren Kinder, die nun 
viel mehr Zeit haben, dem EinfluB der Mutter. Sie stellen dem Staate infolgedessen oft 
genug nur noch verwahrloste Burger. 

Die Hilfskrafte der Hausfrau sind vermindert. Die Einfuhrung des Achtstundentags 
fiirbt auch auf die Hausangestellten ab; die Anforderungen, welche die Hausfrau an das 
Gesinde stellen kann, mussen bedeutend heruntergeschraubt werden. Die einfache Abhilfe, 
auf die man sonst verfallt, daB eben fUr zwei jetzt drei Arbeiter eingestellt werden, liiBt 
sich hier nicht anwenden, denn wir sehen ja, daB die Hausfrau und ihre Familie in ihren 
Mitteln schon bedeutend beschrankt wurden. Es bleibt daher nichts weiter ubrig, als 
daB die Hausfrau das ausfallende Funftel Arbeitsleistung ubernimmt. 

Soweit die Arbeiterschutzgesetzgebung sich auf den Schutz gegen TIberarbeitung 
bezieht, sehen wir also, daB die Hausfrau vollig leer ausgeht, sogar dazu verdammt 

10* 
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ist, das, was andere durch den ihnen angediehenen Schutz weniger zu leisten haben, 
auf ihre Schultem zu laden. Die Gesetze fassen demnach mit ihrer Wohltat als Einheit 
nicht die Familie, sondem die Person. Sie entlasten die Person und belasten die 
Familie, und zwar vorwiegend die Hauptvertreterin derselben, die Hausfrau. 

Auch in der zweiten groBen Unterabteilung der Arbeiterschutzgesetzgebung, dem 
Schutze gegen Arbeitslosigkeit, nimmt der heutige deutsche Staat eine einseitige Stellung 
ein, namlich die Beriicksichtigung der Einzelperson unter volliger Vemachlassigung der 
Gemeinschaftsgrundlage, der Familie. Zunachst spricht sich diese Stellungnahme in der 
Betonung der volligen Gleichstellung der Frau mit dem Manne aus; jeder Beruf solI von der 
Frau ebensogut ausgeiibt werden diirfen wie yom Manne. Hier solI nicht erortert werden, 
ob die Frau auf die Dauer fiir alle mannlichen Berufe geeignet ist. Es kommt darauf an, 
auseinanderzusetzen, was diese Beschaftigung der Frau in allen Berufen fiir einen Ein
fluB auf ihren Beruf als Hausfrau hat, denn daB das ihr eigentlichster Beruf ist, wird wohl 
keine Frau bestreiten, die noch Hoffnung hat, einmal eine eigene Familie zu griinden. 

Widmet sich die Frau dem Berufe des Mannes, so wird sie sich genau wie er auf 
diesen Beruf vorbereiten miissen. Dabei lauH sie Gefahr, dann nicht das zu lemen, was 
sie als Hausfrau braucht. Tritt sie aber unvorbereitet dennoch in die Ehe, so zeigt sich 
bald der Mangel: was sie gelemt hat, kann sie nicht brauchen, und was sie braucht, 
das kennt sie nicht. Sie kommt mit dem Gelde nicht aus, das Essen taugt nichts, die 
Wirtschaft verschlampt. 

Berechnet man dazu noch die Belastung, welche die neueren Verhaltnisse fiir die 
Hausfrau mit sich bringen, so ist schwer erfindlich, was aus der Ehe werden solI, wenn die 
Frau wohl gar noch als Beamtin ihren Beruf mit achtstiindiger Arbeitszeit beibehalt. 

Da es mindestens ebenso viele Frauen wie Manner gibt, werden theoretisch die Halfte 
aller Verdienstmoglichkeiten Frauen zufaIlen; die Rechnung ist einfach. Das Arbeits
angebot verdoppelt sich, und die Arbeitsmoglichkeit wird auf die Halfte verringert. Das 
hat natiirlich zur Folge, daB zwar der einzelne, Mann sowohl wie Frau, fiir sich leben kann, 
aber nicht mehr die Moglichkeit find~t, eine Familie zu emahren. Urn so geringer wird 
dadurch auch die Aussicht fiir Frauen, einmal Hausfrau zu werden. 

Der an sich so trostreich klingende Grundsatz des Sozialisierungsgesetzes "Jedem 
Deutschen solI die Moglichkeit gegeben werden, durch wirtschaHliche Arbeit seinen Unter
halt zu erwerben", lauft, zusammen mit dem Grundsatze der Gleichberechtigung der Frau 
auf eine Begiinstigung des Einzelwesens, aber auf einen Niedergang der Familie hinaus 
und nimmt der Frau einen betrachtlichen Teil der Aussicht, einmal ihrer wahren Bestimmung 
gemaB Hausfrau zu werden. 

Die Erwerbslosenfiirsorge hat die Tendenz groBgezogen, daB Hilfen, Handwerker 
usw., welche die Hausfrau gelegentlich in Anspruch nehmen muB, nicht mehr die geleistete 
Arbeit, sondem die Zeit sich bezahlen lassen, die sie anwesend waren, und ein Interesse 
daran haben, in der Zeiteinheit moglichst wenig zu leisten. Der Erfolg fiir die Hausfrau 
ist der, daB sie nur noch in den dringendsten Fallen die Hilfe von Handwerkern in An
spruch nehmen kann und moglichst aIle Arbeit selbst machen muB. 

Einige Vergiinstigungen genieBt die Hausfrau durch Herabsetzung der Steuerklasse 
fUr kinderreiche Familien, sowie durch Kinderzulagen fiir Beamte und Erwerbslose. 1m 
groBen und ganzen ist aber das Ergebnis dieser Betrachtung immer wieder, daB sich zwar 
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der Staat in vieler Richtung bemiiht, die Einzelperson zu begiinstigen. 
dadurch aber gerade die Familie belastet. 

Um die berechtigten Anspriiche der Hausfrau, mit deren Gesundheit bei solcher 
Vemachlassigung Raubbau getrieben wird, zur Geltung zu bringen, muB eine ganz andere 
Auffassung des Staates von seinen Verpflichtungen gegen die doch nichts anderes als seine
Existenz verbiirgende Familie aufkommen. Wir haben uns daran zu gew6hnen, als den 
kleinsten, lebensfahigen und weiter Leben verbiirgenden K6rperteil des Staatswesens 
nicht die Einzelperson, sondem die Familie zu betrachten. Wir miissen - um mit Fenker 
zu sprechen - erkennen, daB am Baume des Volkes die Familien die Wurzeln, Aste. 
Knospen und Bliiten darstellen, die fiir die Erhaltung des Baumes von Wichtigkeit sind. 
wahrend den Einzelwesen nur die Bedeutung von Blattem zukommt, die zwar voriiber
gehend ihre Aufgabe haben, acber dann ohne Schaden fiir die AHgemeinheit verschwinden 
k6nnen. 

Nehmen wir diesen Standpunkt ein, so werden wir dazu kommen, jede MaBnahme 
daraufhin zu priifen, wie sie auf die Familie wirkt, und ihren Wert oder Unwert danach 
bemessen, ob sie der Familie zum Vorteil oder Nachteil gereicht. Dann werden wir auch 
den Wert der Hausfrauenarbeit weit hOher einschatzen, als es bisher der Fall ist; man muB 
ausdriicklich sagen, der Hausfrauenarbeit, nicht des Standes der Hausfrau, der ja trot", 
aller MiBachtung seiner Arbeit immer noch der angesehenste Stand ist, den eine Frau 
einnehmen kann. Aber von der Arbeit der. Hausfrau herrscht doch vielfach eine recht. 
geringe Meinung. Die reiche Hausfrau steht bei manchem im Rufe, iiberhaupt nichts zu 
tun, da die Arbeit yom Personal erledigt werde, und von der armen Frau gilt etwa das 
gleiche, wenn sie nur ihren Haushalt versieht und nicht noch auBerdem einen erwerbenden 
Beruf hat. Wir miissen zu der Einsicht kommen, daB die Hausfrau - wenn sie 
ihren Beruf richtig auffaBt - mit ihrem Haushalte vollauf beschaftigt ist, 
und daB es zu den Ausnahmen gehOrt, wenn eine Hausfrau, ohne ihre hauslichen Pflichten 
zu vemachlassigen, mit Erfolg auf Arbeit geht. 

Eine solche Einschatzung der Hausfrauenarbeit wird dazu fiihren, mehr Gewicht 
als bisher auf die Ausbildung zu diesem Berufe und seiner Ausiibung zu legen. 

Wie wir gesehen haben, iibemimmt die Hausfrau zahlreiche Aufgaben des Staates; 
vor aHem die Aufzucht der Kinder, ohne die der Staat nicht existieren kann. Stellt sich 
der Staat aber auf den Standpunkt, nur die Einzelpersonen gelten zu lassen, so fallen ihm 
diese Aufgaben, welche die Hausfrau, die Familie iibemommen hatten, wieder zu, wie 
das tatsachlich bei vielen mutterlosen Kindem eintritt, scheinbar auch ZUlU Teil im 
heutigen RuBland der Fall ist. 

Von dies em Standpunkte aus ist der Staat aber auch verpflichtet, die Hausfrau 
fiir die dem Staate abgenommene Arbeit zu entschadigen. Dazu gehOrt die Bevorzugung 
Verheirateter bei der Stellenbesetzung und die pekuniare Besserstellung der Verheirateten 
gegeniiber den Junggesellen. Dem Grundgedanken stimmt cler Staat in seiner Gesetz
gebung unausgesprochen zu. In der Ausfiihrung bleibt er aber weit hinter dem notwendigen 
MaBe zuriick. Jedenfalls liegt es im Interesse der Familienbildung 1.::ld damit in dem 
des Staates, wenn die Familien so gestellt werden, daB sie in der Lebenshaltung mit beruflich 
sonst gleichgestellten Junggesellen noch Schritt halten k6nnen. Die innere Berechtigung 
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dieses Vorschlages liegt in der richtigen Wertschiitzung der Tatigkeit der Hausfrau fur 
die Allgemeinheit. 

Diatetik und Hygiene der Frau muss en verlangen, daB der menschheits
und staatserhaltende Frauenberuf, der Beruf als Hausfrau, durch wirt
schaftliche Besserstellung, geringere Uberarbeitung und damit geringere 
gesundheitliche Schadigung mindestens ebenso, wenn nicht in noch hoherem 
Grade, gesetzlich geschutzt werde, wie jeder andere, weniger wichtige 
Beruf auch. 

Bei aUer Gesetzgebung muB die Anschauung Platz greifen, daB die Grundlagen des 
Staates nicht auf der Einzelperson, sondern auf der Familie beruhen. So geht Frauen
gesundheit im weitesten Sinne zusammen mit den 1nteressen der Menschheit uberhaupt. 

3. Die Ansbildnng fur einen erwerbenden Bernf. 
Man wollte das Bild der Familie, in der Sohne und Tochter immer gemeinsam erzogen 

werden, mit den gunstigen Erfahrungen, die dabei gemacht sind, auf die Schule ubertragen. 
Man hoffte so auf eine Milderung iibermaBig hervortretender Geschlechtseigentiimlichkeit 
und eine gegenseitige Angleichung und Annaherung der Geschlechter. Jedes sollte den 
Wert und das Wesen des anderen besser kennen lernen, durch die gemeinsame Arbeit 
und gleiche Ausbildung sollte die Schranke zwischen ihnen fallen; es sollte derart die 
geistige und wirtschaftliche Gleichberechtigung fest gegrundet werden. Dazu bemerkt 
Timerding 1 : Werden Knaben und Madchen auf derselben Schulbank nebeneinander 
unterrichtet, so lernen sie das Gleiche, aber sie fassen es doch ihrem Geschlechte ent
sprechend in verschiedener Weise auf. Jedenfalls ist die Frage, ob nicht das Gleiche durch 
einen entsprechenden Verkehr auBerhalb der Schule zu erreichen ware. Fast alles muB 
hierbei yom Elternhaus aus geschehen. Es ist die Aufgabe der Eltern, wenn bei dem jungen 
Menschen in der Pubertatszeit sich die Hinneigung zum anderen Geschlecht zu regen 
beginnt, zu sorgen, daB die Annaherung maBvoll und zweckmaBig erfolgt. Sie kiinstlich 
zuruckzudammen, ist ebenso verkehrt, wie ihr eine schrankenlose Freiheit zu lassen. Del' 
Sinn fiir einen kameradschaftlichen Verkehr, Achtung und Verstandnis £iir das andere 
Geschlecht sind moglichst in die jungen Seelen einzupflanzen. Nach all em scheint bei 
unbefangener Prufung nach Ti mer ding doch del' Zustand del' "Koedukation", wie er 
sich bei uns gegenwartig ausgebildet hat, auch del' giinstigste zu sein. Die gemeinsame 
schulmaBige Unterweisung del' Geschlechter ist unbedingt fiir den Kindergarten aufrecht 
zu erhalten und ohne erhebliche Bedenken auch noch fiir die Grundschule. Fiir die hOheren 
Unterrichtsstufen ist sie nul' zu rechtfertigen, \vo die Umstande es unbedingt fordern. 
1m iibrigen sind besondere Schulen £iir die Madchen in einer der gleichstufigen Knaben
klasse durchaus gleichwertigen Gestaltung, aber in Anpassung an die Besonderheiten des 
weiblichen Geschlechtes, zu wiinschen. Die Wiedervereinigung der Geschlechter auf den 
Fachschulen und der Universitat sind durchaus angebracht. 

Bildet man die Frau £iir einen Beruf vor nach den gleichen Grundsatzen, die der 
BerufsausbiIdung des Mannes zugrunde liegen, also womoglich auch in Koedukation (gleich-

1 Ti mer ding, H. F.: Koedukation. Handworterbuch der Sexualwissenschaft von Max 
Marcuse. 2. Auf I. A. Marcus und E. Webers Verlag. Bonn 1926. S. 373. 
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artige Erziehung) und Koinstruktion (gleichzeitige Unterweisung), so macht man die Er
fahrung, daB es dabei sehr leicht zu einer Gesundheitsschadigung der Frau kommt. 

Die Frau ist nun einmal in den Entwicklungsjahren, da bei ihr ja auf organischem 
Gebiete auch viel mehr an subtilen und kraftkostenden Vorrichtungen zu entwickeln ist, 
angrifflicher, empfindlicher und dementsprechend schonungsbediirftiger. Wir sehen sehr 
haufig, daB eine Berufsbildung, besonders wenn sie mit dem Einhalten ganz bestimmter 
Arbeitszeiten nach mannlichem Muster erzwungen wird, mit einer Gesundheitsschadigung 
im allgemeinen und mit einem Verderben der Sexualfunktion im besonderen von der Frau 
erkauft wird. Wir kennen geradezu "Unterleibserkrankungen der Berufsarbeiterinnen" 
(siehe unten Kapitel 5 dieses Abschnittes), und das fangt schon bei der Erwerbung der 
Vorbildung an. 

Wenn also eine Frau eine Berufsvorbereitung durchmachen will, so solI sie, wenn 
moglich, nicht den von dem derber gefiigten Manne her gewohnten Weg ohne weiteres gehen; 
sie solI ihn zu modifizieren suchen und Kompromisse zwischen der andersartigen Leistungs
fahigkeit der Frau und den Anforderungen der Ausbildung schlieBen, weil ja doch auch die 
ganze Berufsbildung seither auf das mannliche Naturell zugeschnitten war. Wir miissen 
versuchen, der Frau wie dem Mann eine ausreichende Berufsbildung zuteil werden zu 
lassen ohne die Frauen, die diesen Weg gehen wollen oder miissen, samt und sonders in 
ihrer Gesundheit zu schadigen und fiirs Fortpflanzungsleben zu ruinieren. 

Hier muE man unter groBter Riicksichtnahme auf die Eigenart der Frau und der 
von ihr zu erwartenden Leistung auf dem Gebiete der Fortpflanzung zu bessern suchen, 
wenn man die Qualitat der Nachkommenschaft hochhalten und die Frau nicht vor der 
Zeit verbrauchen will. Es erscheint moglich, den Frauen eine allgemeine Bildung und 
eine Berufsbildung nicht schlechter als die des Mannes zu geben, und ihnen auch im gleichen 
Lebensalter zu einer Berufsstellung zu verhelfen. 

1ch will das an einem Schema (Abb. 38) andeuten. Der obere Teil gilt fiir den Mann, 
der untere fiir die Frau. Der mittlere Querstrich in jedem Schema bedeutet die Grenze 
zwischen darunter liegender, rein natiirlicher, in der Hauptsache korperlicher Ausbildung 
und Lebensgestaltung des Menschen und der dariiber liegenden, durch die Kultur bedingten, 
im wesentlichen geistigen Ausbildung und Abanderung des Lebens. Die allgemeine korper
liche Reife ist bei der Frau mit etwa 20 Jahren, beim Manne mit etwa 28 Jahren erreicht. 
Vom 20. Jahre an bei der Frau, vom 28. Jahre an beim Manne beginnt die optimale Fort
pflanzungszeit. Bis dahin sind beim Manne weiter fertig die durch die Kulturverhaltnisse 
bedingte allgemeine Bildung bis etwa zum 15. Jahre und die dazukommende besondere 
Berufsbildung fiir den bevorstehenden Konkurrenzkampf bis zum 28. Jahre. Die Frau 
hat bis zu ihrer urns 20. Jahr fallen den Reife lediglich eine breite Allgemeinbildung er
halten. Heiratet sie nun nicht, und ist sie auf den Konkurrenzkampf angewiesen, dann 
ist ihr vom 20. bis 28. Lebensjahre eine bequeme Moglichkeit zu eroffnen, sich eine Berufs
ausbildung anzueignen. Der springende Punkt ware, den AbschluB der Allgemeinbildung, 
welche beim Manne unter starkstem Hochdruck etwa bis zum 15. Jahre erreicht werden 
kann, bei der Frau unter geringerem Druck etwa erst mit dem 20. Jahre zu verlangen. Beim 
Manne diirfte die Zeit vom 15. bis zum 28. Lebensjahre angebracht sein, sich fUr seinen 
Beruf vorzubereiten und im Berufe so weit sich zu bewahren, daB er an die Griindung 
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einer Familie denken kann. Auf diese Weise kame die Frau etwa mit 20 Jahren und der 
Mann etwa mit 28 Jahren in die Lage, die Heiratsaussichten zu iibersehen. Die Wiirde 
der Frau im modernen Leben liegt darin, daB sie sich ihren Lebensbedarf nicht schenken 
lassen und nicht mit Leistungen erkaufen will, welche ihrer Natur nach nicht kauflich 
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sein soUten 1. Sie findet yom 20. bis zum 28. Jahre reichlich Zeit, sich auf einen Berut 
vorzubereiten und darin zu bewahren. Dann ist sie schlieBlich genau so weit wie der Mann 
im gleichen Lebensalter. Heiratet sie nach dem 20. Lebensjahre, dann hat sie unter allen 
Umstanden den Vorteil, wenigstens bis zum 20. Jahre den besten Grund fur ihre Betatigung 
in der Fortpflanzung gelegt zu haben. 

Es handelt sich bei diesem als Beispiel angegebenen Schema, welches fUr jeden 
Beruf und Menschen beliebig modifiziert werden kann und muB, in der Hauptsache urn 
das Zugestandnis einer - unter sonst gleichen Umstanden - etwas langeren Schonung 
der heranreifenden Frau bei der harten Berufsbildung. Nichts schadet dem periodisch 
arbeitenden Organismus mehr als eine unabanderliche strenge Zeiteinteilung. Denselben 
Eifer, mit welchem man den Uberanstrengungen Jugendlicher entgegenarbeitet, sollte man 
auch an den Tag legen gegenuber den Anstrengungen der im Wachs tum noch unabge
schlossenen Frau. Statt ein "Dienstjahr" fur die Frau zu verlangen, sollte man ihr lieber 
ein oder mehrere uber die ersten, der aUgemeinen K6rper- und Geisteskultur gewidmeten 
20 Jahre verteilte "Freijahre" oder "Schonjahre" gewahren 2. 

Die eigenartige Leistungsfahigkeit des weiblichen Organismus kennen zu lernen, ist fur 
unser Thema besonders in bezug auf seine qualitative Seite von zweifacher Bedeutung. Die 
in der Richtung des Fortpflanzungswachstums sich bewegenden, uberquellenden stofflichen 
Leistungen zeigen, daB eine maBvoUe Benutzung der KraftquelIe fur die Fortpflanzung 
der Natur der Frau entspricht. Die mit der Vorbereitung und Betatigung der Fortpflanzung 
verbundene Verdoppelung und Verdreifachung ihrer Leistungen empfiehlt aber in unserer 
heutigen aufreibenden Zeit mehr denn je eine Schonung des heranreifenden Madchens 
und der spateren Mutter, und zwar von alIer auBeren, aufschiebbaren, unwesentlichen 
Arbeit zum Zwecke der Konservierung ihrer Kraft. Bei diesem Wunsche nach besonderer 
Frauenberufsbildung unter grundlichster Beachtung der weiblichen Eigenschaften handelt 
es sich urn ein alIgemeines, menschliches Interesse an der Qualitatserhaltung unseres Volkes. 

4. Die Leistu~gsfahigkeit der Frau in der Berufsarbeit. 

Schon seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts sehen wir die Frau sich dem Erwerbs
leben mehr und mehr zuwenden. Die Erscheinung macht sich fruher oder spater in allen 
Landern geltend. 

Die Ursache liegt auf der Hand. Der FrauenuberschuB steigt, die Verheiratungs
chance sinkt. Die Lebenshaltung wird immer teurer. Das merkt die verheiratete Frau 
nicht weniger als die alleinstehende. Auch sie muB, sofern die Einkunfte des Mannes 
zum Familienunterhalt nicht reichen, mitverdienen helfen. Wo weitsichtige Eltern ihren 
Tochtern eine Ausbildung zuteil werden lassen konnten, tritt die Frau ohne weiteres ins 
Berufsleben. Andere mussen froh sein, wenn sie bei ungelernter oder angelernter Arbeit
ihren Unterhalt finden. 

1 N au mann, Fr .• Neudeutsche Wirtschaftspolitik. Berlin·Sch6neberg, "Hilfe", 1911. 
2 Die Tatsache, daB der gr6Bte Teil der Studentinnen, nach einer Berechnung von Max Hirsch 

(Uber das Frauenstudium, Wiirzburg, Kurt Kabitzsch 1920) bei der Immatrikulation im Alter von 2~ 
bis 30 Jahren steht, wahrend der junge Mann mit 18 Jahren die Hochschule zu beziehen pflegt. spricht 
dafiir, daB bei der Frau wenigstens fiir das Studium schon mehr oder weniger un bewuBt einig~ 
Schonjahre cingeschaltet werden. 
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In dieser langsamen Wandlung ist ein tiefgreifender Umschwung eingetreten. Der 
Krieg! Aus der Not wurde eine Tugend gemacht. Nun konnte man die auf den Beruf 
vorbereiteten Frauen gut brauchen, und man war auch uber die ungelemten weiblichen 
Rilfskrafte, die man zu allen moglichen Arbeiten rasch anlemen konnte, froh. Ja, man 
betrachtete es als vaterlandische Pflicht der Frauen, uberall fur die ins Feld gezogenen 
Manner einzuspringen. Die Frauen bekamen Gelegenheit zu beweisen, daB sie im Not
falle nicht nur unserem Erwerbsleben, sondem auch der Besorgung unseres Wirtschafts
lebens gewachsen sind. Da, wo die Arbeit von der Fr;1u nicht von vomherein, vielleicht 
auch nur in einer von der mannlichen Gewohnheit abweichenden Weise auszufuhren war, 
fand man schnell Mittel und Wege, selbst die schwerste Arbeit zu teilen und derart zu modeln, 
daB sie von der Frau bewaltigt werden konnte. Es wurde das groBe Experiment vollbracht, 
daB die Frauen die Mannerarbeit verrichteten. Es ging, weil es gehen muBte. AIle Re
flexionen schwiegen und allerseits war der gute Wille vorhanden. Der Krieg hat aber auch 
gezeigt, daB nicht aIle Berufe, wenigstens nicht ohne weiteres und auf die Dauer, ohne 
zu Gesundheitsschadigungen' zu fUhren, von der Frau ausgefullt werden konnen. 

Der Krieg ist vorbei, aber statt der Entspannung des Wirtschaftslebens und Erwerbs
lebensist die Anspannung in Permanenz erklart worden. Fur die Frau hat sich der Daseins
kampf gegenuber der Vorkriegszeit erheblich verscharft. Die Lebensbedingungen sind 
teurer geworden. Der FrauenuberschuB hat sich durch die Kriegsverluste vermehrt. Die 
heiratsfahigen Manner haben betrachtlich an Zahl abgenommen. Die Frau auBerhalb 
und innerhalb der Ehe sieht sich in hOherem Grade zum Verdienen und Mitverdienen 
gedrangt. Zehn Millionen Frauen stehen im Erwerbsleben, und die Frau hat in der Kriegs
zeit gezeigt, daB man sie im Berufsleben gebrauchen kann. Die Frau muB sich einem Beruf, 
einem Erwerb zuwenden, einfach weil die bittere Not sie dazu zwingt. 

Drei Ereignisse sind es also, welche die Entwicklung der Frau zur Berufsarbeiterin 
vollbracht haben: Die langsame Frauenbewegung auf das Erwerbsleben hin, die plotzliche 
Versetzung der Frau in eine Bewahrungsgelegenheit in allen Berufszweigen durch den 
Krieg und die Steigerung der Frauennot in der Nachkriegszeit. 

Da die Frauenarbeit in Beschaftigungskreise eingedrungen ist, in denen vorher 
fast ausschlieBlich der Mann sich bewegte, wird unwillkurlich die Frau in bezug auf ihre 
Leistungsfahigkeit mit dem Manne verglichen. Ein solcher Vergleich ist, so falsch er ohne 
weiteres im Grunde genommen an sich ist, yom rein geschaftlichen Standpunkte, wenn 
wir so sagen wollen yom Standpunkte des Arbeitgebers, einerlei, ob als solcher der Fabrikherr 
oder das Gemeinwesen figuriert, gerechtfertigt. Wir kommen daher nicht drum herum, 
zunachst auch einmal bei den folgenden Betrachtungen diesen rein kaufmannischen 
Standpunkt bis zu gewissem Grade zu respektieren. 

a) In der Industrie. 

Wir fangen mit den gewerblichen Betrieben an. Rier sehen wir, daB es in erster 
Linie die Billigkeit der Frauenarbeit war, welche den Untemehmer den Schritt yom Manne 
zur Frau tun lieB 1. Ich wahle als Beispiel gerade die Metallindustrie, weil dieser Erwerbs-

1 Ich folge hierbei den vorziiglichen Ausfiihrungen von Elisa beth Alt mann- Gottheiner, Die 
Entwicklung der Fra.uenarbeit in der Metallindustrie. Jena, Gustav Fischer 1916. 
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zweig in bezug auf das Eindringen der Frauenarbeit sehr genau studiert ist und am b€sten 
den Verlauf des Vordringens der Frauenarbeit erkennen laBt. Ais in dieser ursprunglich 
fast ganz auf mannliche Muskelkraft oder mannliche Qualitatsarbeit eingestellten Branche 
infolge zunehmender Maschinenanwendung und Arbeitszerlegung je langer je mehr Teil
verrichtungen moglich wurden, die weder Muskelkraft noch Vorbildung erforderten, 
sondern beidenen sich mit den ohne weiteres mitgebrachten, weiblichen Eigenschaften 
auskommen lieB, Offnete sich der Frauenarbeit das bisher fast verschlossene Gebiet. Es 
mag die Notwendigkeit des Krieges vielleicht auch einen machtigen Antrieb zu dieser 
an sich schon im Gange befindlichen Entwicklung gegeben haben, weil zeitweilig nur Frauen
krafte zur Verfugung standen. Jedenfalls geht die Entwicklung ihren Weg weiter. Die 
ganze Moglichkeit und Verwendbarkeit weiblicher Industriearbeit beruht in immer 
steigendem MaBe auf der subtilsten Arbeitszerlegung und der technischen Vervollkommnung 
der Maschinen. Das kann nur dazu beitragen, die Arbeit immer mehr zu mechanisieren, 
immer uninteressanter, immer gleichfi:irmiger zu gestalten und jede Vorbildung uber
flussig zu machen 1. Hier ist also der Ort, wo jede weibliche ungelernte Arbeitskraft an
fangen kann und gerade wegen ihrer Ungelerntheit willkommen ist. Der Direktor eines 
GroBbetriebes schrieb an Elisabeth Altmann- Gottheiner: "Wir nehmen am liebsten 
Madchen ohne jede Vorbildung und bevorzugen jedenfalls solche, die noch nicht in einem 
anderen Betriebe unserer Branche tatig waren, damit wir sie den Anforderungen, die 
unser Spezialbetrieb stellt, moglichst genau anpassen konnen". 

Die Einfuhrung der Spezialmaschinen hat das Eindringen der Frauenarbeit in die indu
striellen GroBbetriebe moglich gemacht. Frauenarbeit und Maschinenarbeit stehen in 
€inem gewissen inneren Zusammenhang 2 derart, daB geradezu Maschinen ersonnen und 
angeschafft werden, urn sich der Frauenarbeit wegen ihrer Billigkeit bedienen zu k6nnen~ 
Auch dafur vermag man die .A.uBerungen der Direktoren groBerer Betriebe 3 anzufUhren. 
Von 60 Unternehmern gaben 20 die EinfUhrung neuer Maschinen als den Hauptgrund der 
Vermehrung der Frauenarbeit an. Weitere bezeichnende .A.uBerungen sind: "Durch EinfUh· 
rung neuer Maschinen wird der Frauenarbeit vielfach neue Gelegenheit geschaffen". "Durch 
Einfuhrung neuer Maschinen sind gelernte Arbeiter uberflussig und durch angelernte oder 
ungelernte ersetzt worden". "Naturlich macht oft eine neue Maschine die gelernte, mann
liche Kraft entbehrlich". "Man wird oft eine Maschine anschaffen, die durch eine 
ungelernte Frau bedient werden kann, und die zwei oder drei Manner ersetzt". 

Genau wie zwischen der Maschinenarbeit und der Frauenarbeit, so kann auch zwischen 
der Arbeitszerlegung und der Verwendung von Frauen innerhalb der Metallindustrie ein 
innerer Zusammenhang nachgewiesen werden. Dafur auch ein Beispiel: 

Die Mikrotelephone auf den Tischstationen wurden fruher von einem Mechaniker 
fertig gemacht. Jetzt besorgen die gleiche Arbeit in einzelnen Teilen funf Arbeiter, darunter 
drei Frauen. 

In der Beantwortung von Fragebogen wurde unter 60 Malen 18 mal die Arbeits
zerlegung als der ausschlaggebende Grund fUr die Einstellung von Arbeiterinnen angegeben. 

1 Lande, Dora, zitiert bei Altmann-Gottheiner. 
2 Matare, Franz, Die Arbeitsmittel, Maschine, Apparat, Werkzeug. M,ii.nchen und Leipzig, 

Duncker und Humblot, 1916, zitiert bei Altmann-Gottheiner. 
3 Nach Altmann-Gottheiner. 
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Die Arbeitsteilung kniipft dabei an den Geschlechtsunterschied an III dem Sinne, da.B 
zugegebenermaBen ein Teil der Manipulationen am besten von Mannem, ein anderer 
Teil am best en oder ausschlieBlich von Frauen ausgeflihrt werden kann. 

Wahrend auf der einen Seite die groBere Fingedertigkeit und Geschicklichkeit die
Frauen fiir manche Arbeiten mehr empfiehlt, steht eine andere weibliche Eigentiimlichkeit, 
die leichtere Ablenkbarkeit, ihrer Verwendung bei gewissen Betrieben entgegen. So schrieb. 
der Inhaber einer groBeren Fabrik: "Alle mehr oder minder automatischen Maschinen 
konnen besser durch Frauen als durch Manner bedient werden. Die Frau muB dann mit 
der Maschine Takt halten. Zu Arbeiten, bei denen ihr nach Belieben Zeit bleibt, sich um
zusehen, eignet sich die Frau weniger gut". 

Diese Einfiihrung der Frauenarbeit bleibt, abgesehen davon, daB sie viele mannliche 
Arbeitskriifte iibedliissig macht, nicht ohne Einwirkung auf die Mannerarbeit. Es ist nicht 
zu verkennen, daB die Hoherentwicklung der Industrie auf der anderen Seite wieder Raum 
flir Qualitatsarbeiter schafft, und es ist typisch flir die GroBbetriebe inder Metallindustrie
mit weitgehender Betriebszerlegung und Maschinenanwendung, daB iiberall da, wo 
Frauen in automatischen Betrieben beschiiftigt sind, hochqualifizierte Arbeiter als. 
sogenannte "Einrichter" notig werden. Der Einrichter ist eine neue Kategorie des 
gelemten Arbeiters, die erst durch die Einstellung von Frauen in vielen Zweigen der 
Metallindustrie entstanden ist. 

Diese Entwicklung hat neben dem fiir die Frau edreulichen Resultat, daB sie un
gelemt leicht Arbeit findet, das Bedauerliche, daB ihr eine Fachbildung, in der Branche
der Metallindustrie wenigstens, die wir als Beispiel betrachtet haben, nicht viel niitzen 
wiirde. Da es den Anschein hat, als ob in Zukunft die Industrie fortschreitend noch 
mehr ungelemte Arbeit erheischen werde, so konnte bei einer Uberbesetzung des. 
Arbeitsmarktes mit gelemten Metallarbeitem weiblichen Geschlechtes leicht der Fall 
eintreten, daB diese, um iiberhaupt Bescha£tigung zu finden, zu solchen Tatigkeiten 
greifen niiiBten, die sie auch ohne Fachausbildung hatten finden konnen. 

Dnd dann darf nicht vergessen werden - und das ist im Interesse der Frau recht 
bedauerlich - daB die Dntemehmer die weibliche Kraft nur fiir verhaltnismaBig wenige
Arbeiten um ihrer selbst willen schatzen und sie fast iiberall sonst in erster Linie ihrer 
Billig kei t halber heranziehen. Wenn die Industriellen zwischen weiblichen und mann
lichen Arbeitem mit gleicher Fachausbildung zu wahlen hatten, so wiirde die Frau nur 
auf dem Wege der Dnterbietung den Mann verdrangen konnen. 

Gegeniiber dieser Gepflogenheit, durch schlecht ere Bezahlung der Frau Erwerbs
moglichkeit zu scha££en, weist die in Bildung begri££ene "natiirliche Gliederung des ganzen 
Betriebswesens" wenigstens den Weg, auf dem die im Erwerb und in der Industrie tatige 
Frau zu ihrem Rechte gelangen konnte. Man dad von der Einflihrung einer wissenscha£t
lichen Betriebsleitung, wie sie dem sogenannten Tay lorsystem wenigstens vorschwebt~ 
eine solche Besserung erwarten. Durch Auswahl der geeignetsten Personlichkeiten, durch 
rationellste Ausniitzung der Arbeitskra£t und durch genaueste Regelung der Handgriffe, 
- wie ich es ausdriicken mochte nach dem Grunsdatze des "kleinsten Zwanges" odeI' 
des groBten Nutzens bei geringstem Kraft aufwande , - solI die stiindliche Arbeits
leistung jedes einzelnen Arbeiters bedeutend vermehrt und die tagliche Arbeitszeit bei 
gleicher oder hOherer Leistung entsprechend herabgesetzt werden konnen. Auf diese-
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Weise wiirde fiir die ledigen Arbeiterinnen eine reichlichere Bemessung der Freizeit und 
fiir die Verheirateten eine bequemere Vereinbarkeit von Berufs- und Ehepflichten moglich 
werden. So k6nnte auch erreichbar werden, daB eine weitgehende Arbeitsteilung zwischen 
den Geschlechtem, wie es die Natur auf dem Gebiete der Fortpflanzung und Fortentwicklung 
des Menschengeschlechtes so meisterhaft vorgebildet hat, eintritt. Es diirfte vielleicht 
doch an Stelle des heute noch iiblichen sinnlosen Zugreifens der Frau eine Auswahl des 
fiir sie geeignetsten Berufes und der ihrem N aturell am besten liegenden Beschaftigung 
eintreten. Die Frau soUte - das ware eine bessere und gerechtere Ausniitzung ihrer Kraft 
als die Unterbietung - nicht mehr arbeiten, wo es immBr sei, sondem da, wo gerade 
ihre weiblichen Eigenschaften ihr eine Uberlegenheit verleihen. Es ist dabei besonders 
an Arbeiten zu denken, welche eine gewisse Fingerfertigkeit erfordem, zu der die Frau 
sich von Natur aus besser eignet, oder in der sie besser erzogen ist usw. Die Frau 
wiirde dann auch weniger als die Konkurrentin, sondem als Erganzung der mannlichen 
Arbeit in Erscheinung treten. Elisabeth Altmann- Gottheiner hat gewiB recht, 
wenn sie glaubt, daB in einer organisch-natiirlichen Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau 
die eigentliche L6sung der Frauenberufsfrage mehr oder weniger auf allen Gebieten liegen 
k6nnte. Ich stehe auf dem gleichen Standpunkt und werde das in Abschnitt VIII Franen
pflege, Kapitel 2, "Gerechte, an den Geschlechtsunterschied ankniipfende und ihn 
allenthalben respektierende Arbeitsteilung zwischen Frau und Mann" auf seine prinzipielle 
Grundlage zuriick- und des weiteren ausfiihren. 

In der Industrie konstatieren wir also, daB die Frauenarbeit ziemlich weit vor
gedrungen ist. Sie hat sogar Mannerarbeit in ausgedehntem MaBe verdrangt. Dazu haben 
die Mechanisierung der Arbeit durch Einfiihrung von neuen Maschinen und die Zerteilung 
der Arbeit in der Hauptsache beigetragen. Es bestehen noch zwei Fehler, deren Aus
merzung erst eine gerechte und eine natiirliche Teilung der Arbeit zwischen Mann und 
Frau herbeifiihren k6nnte. Gerecht ware es, wenn fiir gleiche Leistung gleicher Lohn 
gezahlt und nicht, wie jetzt, die Frauenarbeit wegen ihrer groBeren Billigkeit der 
Mannerarbeit vorgezogen wiirde. Eine naturgemaBe Teilung der Arbeit ware dann erreicht, 
wenn die Frau nicht wahUos da arbeitete, wo gerade eine Maschine eingestellt wird, urn 
mannliche Arbeiter entbehrlich zu machen, sondem da, wo ihre weiblichen Eigenschaften 
ihr eine gewisse Uberlegenheit iiber den Mann geben. Umgekehrt erscheint es nicht mehr 
als recht und billig, da, wo ihre weiblichen Eigenschaften, wie z. B. ihre geringere Korper
kraft oder ihre leichtere Ablenkbarkeit sie weniger geeignet erscheinen lassen, den besser 
dafiir qualifizierten Mann einzustellen. Jedenfalls sind gerechte Entlohnung und weit
gehende Anpassung der Arbeitsteilung an den Geschlechtsunterschied zwei 'Punkte, in 
welchen fiir die Frau noch etwas zu bessern ware, ehe man ihre Leistungsfahigkeit mit 
der des Mannes vergleicht. 

b) Ais Beamtin. 

Eine zweite Kategorie, in der wir die Leistungsfahigkeit der Frau mit der des Mannes 
vergleichen wollen, sind die Beamtinnen im Staatsdienst und Gemeindedienst. 
Da eine erschopfende Darstellung nicht in Aussicht genommen ist, so greife ich von den 
Angestellten des Staates die an der Post und von den Beamtinnen der Stadte die 
Lehrerinnen heraus. 
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Von den Post- und Eisenbahnbeamtinnen heiBt es, daB man die sich immer 
mehr herausstellende geringere Eignung der Frau wegen der Minderbezahlung in Kauf 
nahme 1. Das scheint aber doch nicht ganz zu stimmen. Es gibt wohl auch Stellen, auf 
denen sich die Frau gut bewahrt hat. Von allen gegenwartig bei der Post tatigen 
Beamtinnen sind ungefahr 90% im Femsprechdienst beschaftigt. Hier sind die Frauen an 
einer schwachen Stelle des Berufes eingedrungen durch eine ihnen eigentiimliche Begabung. 
Dem Femsprecher, dem ein u~geahnter Siegeszug iiber die ganze Welt beschieden war, 
blieb es vorbehalten, eine groBe Zahl weiblicher Krafte im Dienste der Post nutzbar zu 
machen .. Die Frauen eignen sich fiir diesen Beruf wegen ihrer hOheren Stimmlage, die 
besser durchdringt, und wegen ihres zuvorkommenden Wesens ganz besonders 2. 

Mit der immer groBer werdenden Ausdehnung des Femsprechverkehrs wuchs in 
gleichem MaBe die Zahl der Frauen in seinem Dienste. Aber nicht nur die groBere Eignung 
der Frau zum Femsprechdienste scheint ihr die Aufnahme in dies en Berufszweig er
Ieichtert zu haben. Man gewinnt auch den Eindruck, als ob sich der Mann zur Beschaftigung 
in diesem aufreibenden Dienstzweige nicht aIlzusehr drangte und die Gesundheitsschadigung 
lieber der Frau iiberlassen wollte. Zweifellos ist der Femsprechdienst korperlich sehr 
anstrengend. Diesen Nachteil hat man einigermaBen wettzumachen versucht dadurch, 
daB ein auch fiir weibliche Berufe ganz auBerordentlich niedriges LeistungsmaB verlangt 
wird. In Berlin und einigen GroBstadten arbeiten die Beamtinnen insgesamt nur 42 Stunden 
wochentlich, d. h. im Durchschnitt 6 Stunden taglich. AIle iibrige Zeit ist vollstandig 
dienstfrei und steht der Beamtin zu ihrer Erholung ganzlich zur Verfiigung. Ein Vorteil, 
der nicht vielen andereri Frauenberufen nachgeriihmt werden kann. 

Ais ein Nachteil wird von .der Frauennatur empfunden die straffe Disziplin, der 
sich die Beamtinnen zu unterwerfen haben. 

So sehr die Postbeamtinnen friiher mit ihrem DienstbeschaftigungsmaB, ihrer Freizeit 
und Erholungszeit zufrieden waren, so macht sich doch in letzter Zeit in bezug auf Uber
lastung ein Notschrei bemerkbar 3. Es scheint also auch hier, daB statt der vemunftigen 
Nutzbarmachung der Frauenkraft eine Art Raubbau eingesetzt hat. 

In Bochum ist eine Statistik dariiber angefertigt worden 4, ob im affentlichen Dienste 
die Frauen eine billige Arbeitskraft sind, insbesondere ob es sich empfiehlt, sie - z. B. 
ais Lehrerin - zu Beamten bzw. Angestellten zu machen. Die Untersuchung kommt, 
zu dem SchluB, daB die Frau nur zwei Drittel der Lebensarbeit des Mannes leistet und 
die Verwaltung friiher und after mit Ruhegehaltem belastet. Eine finanzielle Gleich
stellung wiirde in Wirklichkeit eine Hoherbezahlung der Frau bedeuten. Eine zweite 
Statistik, die zu dem gleichen Ergebnis kommt, wurde, wie dort erwahnt, schon 1918 in 
Schweden aufgestellt. . 

In dieser Nebeneinanderstellung von Postbeamtin und Lehrerin ist deutlich ausgedriickt, 
daB auf der einen Seite zwischen Mann und Frau eine Arbeitsteilung willkommen ist, 
weil, wie z. B. bei der Post, die Frau die unangenehmeren und schlechter bezahlten Posten 

1 Holle, H. G., Allgemeine Biologie usw. Mtinchen, 1. F. Lehmann 1919. S. 129. 
2 Riidinger, Hedwig, Die Frau in der Postverwaltung. Berlin·Wilmersdorf, Verkehrsverlag 

Union, Ernst Sommer, Gasteiner StraBe 8. 
a Unter dem Reichsadler. 1924. Nr. 16. Ein Eingesandt tiber "DienstleistungsmaB". 
4 Stadtmedizinalrat Wendenburg, Arztliches Universum. 1924.' Nr. 1. S. 4. 
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iibemimmt, und auf der anderen Seite, wie z. B. beim Lehrberuf, die Frau im o££entlichen 
Leben von seiten des Staates und der Gemeinde schlechter zu stellen sei, weil sie eine weniger 
rentable Arbeitskraft bilde. Man wiirde doch erst aunt sein, wenn daraus der Staat und 
das Gemeinwesen wirklich die Konsequenz ziehen wollten, Frauen als Beamtinnen iiber
haupt nicht mehr einzustellen, oder sie im FaIle der Anstellung schlechter zu bezahlen 
als Manner. Ein tieferes Verstandis fiir die Biologie und die biologischen Rechte und Vor
rechte der Frau geht dem Staate auch noch in anderer Richtung ab, sonst diirfte er nicht 
immer und immer wieder die Neigung zeigen, die Lehrerin und womoglich auch andere 
Beamtinnen - von Amts wegen - von der Ehe auszuschlieBen 1. 

c) In studierten Bernfen 2. 

Als dritte Kategorie von Frauenbeschaftigung, die man mit Mannerberufen ver
gleichen kann, erwahne ich noch kurz die studierten Berufe. Ich greife den medizinischen 
heraus. Die weibliche Kehrseite laBt sich hier erst recht nicht verleugnen. Die Frau zeigt 
geradezu, daB es ihr lieber ist, wenn sie ihrem Naturell treu bleiben kann. Fast 40% geben 
Studium und Beru£ auf, urn zu heiraten. Viele heiraten aber auch einen Mediziner, urn 
mit ihm auBer dem iibrigen Leben auch noch den Beruf zu teilen. 

Es gibt wohl, wie Schwenkenbecher sagt, weniger bedeutende, aber auch weniger 
schlechte Arztinnen als Arzte 3. Und daB es sehr tiichtige Arztinnen gibt, die sich in die 
Bediirfnisse der Praxis ganz vorziiglich einfiihlen, sieht man allerorts. Wenn die Frau 
vielleicht zur wissenschaftlichen Leistung weniger be£ahigt erscheint als der Mann, so 
diirfte das im Vergleich zum Manne auch nicht allzu schwer wiegen, denn von den dem 
akademischen Berufe sich widmenden Mannem ist auch nur ein ganz kleiner Teil wissen-

. schaftlich besonders hervorragend tatig. Das meiste, was geleistet wird, ist doch Durch
schnittsarbeit. 

Allenthalben sehen wir, daB die Frau da, wo sie aIle Krafte einer Berufsarbeit widmen 
kann und nicht durch Nebenpflichten im Haushalt usw. abgezogen wird, obwohl sie mit 
natiirlichen Aufgaben an sich im voraus belastet ist, ein vollgeriitteltes MaB der Berufs
arbeit leistet. Die Arbeit kann vom kaufm~nnischen Standpunkte nur am Endprodukte 
gemessen werden. DaB die Frau eine Aufgabe anders anfaBt und zu Ende bringt als der 
Mann, liegt in der Natur der Sache; deswegen braucht weder die Qualitat der Arbeit zu 
leiden, noch ein groBerer Zeitaufwand erforderlich zu werden. Es sollte also in einem 
sozial gerechten Staate die Frauenleistung - worauf es in der Industrie und iill Ge
schaftsleben ankommt - bei wirklich gleicher Leistung das gleiche Geld kosten. 
Oft genug zeigen uns auch Frauen, daB sie sogar bei der Erledigung einer Auf.gabe den 
kiirzeren und einfacheren Weg einzuschlagen wissen. Weiteres iiber Unterschiede zwischen 
Frauen- und Mannerarbeit siehe Abschnitt VIII. Kapitel 2. 

1 Bluhm, Agnes, Zolibat. Handworterbuch der Sexualwissenschaft von Max Marcuse. 2. Aun. 
S. 408. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 

2 Eine eingehende, treffende Bearbeitung hat die Frage des Frauenstudiums durch Max Hirsch. 
Uber Frauenstudium, erfahren. Leipzig, Kabitzsch 1920. 

3 Zitiert bei Hirsch, 1. c. S. 87. 
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Die Frauenberufs- und Erwerbsarbeit hat aber doch eine besondere Seite, welche 
<lie Aufmerksamkeit von Hygiene und Diatetik im hOchsten MaB in Anspruch nehmen 
11mB, die im folgenden Kapitel erortert werden solI. 

5. Gesnndheitliche Schiidignng nnd Fortpfianznngsbeeintrachtignng 
der Fran dnrch das Bernfsleben. 

Die Frauenheilkunde muB sich mehr und mehr auf der Grundlage der Frauenkunde 
.entwickeln; dann kommt sie ganz von selbst dazu, die Schaden, welche der Frau aus dem 
-sozialen Leben und aus dem Berufsleben erwachsen, zu erkennen und als eines der wich
tigsten Gebiete ihre Prophylaxe und Therapie anzuerkennen. 

Das Berufsleben der Frau tritt in Konkurrenz mit ihrer Fortpflanzungsaufgabe. 
Nicht nur, daB der Frau die Fortpflanzung in allen ihren Teilen, Schwangerschaft, Geburt, 
Wochenbett, Stillgeschaft, Kinderaufzucht, erschwert wird, auch schon die Permanent
erhaltung der Fortpflanzungsbereitschaft, die Eiablieferung (Ovulation), besonders die 
monatlichen Ubungen zur Permanenterhaltung der Fortpflanzungsbereitschaft . (Men
:struation) fangen an, darunter zu leiden. Uber diese unmittelbaren Beziehungen des 
Erwerbslebens zum Fortpflanzungsleben hinaus besteht aber in dem vermehrten Sich
'Zuwenden der Frau zum Berufsleben eine Gefahrdung ihres Lebens und ihrer Gesundheit, 
<lie der groBten Aufmerksamkeit des Arztes, besonders des Frauenarztes, bedarf. 

Ais Krankheitsursachen kommen, nach der vorziiglichen Bearbeitung des Gegen
::standes von Max Hirsch 1, der wir unsere Darstellung zum guten Teile entnehmen, in 
Betracht: der A,rbeitsort mit seinen hygienischen N achteilen, die Arbeitszeit, die lntensitat 
.der Arbeit, die Einformigkeit der Arbeitsverrichtung, die chemischen und toxischen Ein
-wirkungen von gewerblichen Giften und schlieBlich die Betriebsunfalle. 

AIle diese Schadlichkeiten konnen sowohl unmittelbar, als auf dem Umwege iiber 
.andere organische oder konstitutionelle Erkrankungen auf die Unterleibsorgane der Frau 
wirken. 1m letztereIi Fane sind die genitalen Storungen nur als Teilerscheinung des ge
werblichen Schadens aufzufassen. Unter den Schadlichkeiten, welche die Unterleibs
-Drgane der Frau unmittelbar treffen, erheischen die Arbeitsweise im Sitzen und Stehen, 
:Bowie die chemischen Gifte besondere Beachtung. 

Die Schadlichkeit des Arbeitens im Sitzen wird aufs beste illustriert durch eme 
Ubersicht der Krankheitsziffer an Unterleibsleiden der Maschinennaherinnen im Ver
haltnis zur allgemeinen Krankheitsziffer (Abb. 39). 

Man sieht mit einem Blick, daB Maschinennaherinnen von allen moglichen Unter
leibserkrankungen ungefahr doppelt so oft befallen werden als andere Frauen. 

Die Untersuchungen von Hirsch lassen weiter erkennen, daB die Sterblichkeit 
- wenigstens bis zum 35. Lebensjahre - (Abb. 40) und die Erkrankungshaufigkeit 
{Abb. 41) bei weiblichen Berufsarbeitern groBer ist als bei mannlichen, und daB nicht 
llur die Erkrankungshaufigkeit, sondern auch die Zahl der Krankheitstage gesteigert 
1st. Man vergleiche dazu die beiden Tabellen von der Morbiditat der weiblichen Mitglieder 

1 Hirsch, Max, Frauenarbeit undFrauenkrankheiten, inHalban·Seitz, Biologie und Pathologie 
des Weibes. Wien, Urban u. Schwarzenberg 1925. 

Derselbe, Die Gefii.hrdung von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett durch die Erwerbs
.arbeit der Frau mit besonderer Beriicksichtigung der Textilindustrie. Zentralbl. f. Gynii.kol. 1925. Nr. 32. 
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derLeipziger Ortskrankenkasse nach Abzug der Schwangerschaften, Aborte, Geburten 
und Wochenbetten, sowie der Betriebsunfalle, auf hundert mannliche Krankheitsfalle 
berechnet, und die der vergleichenden Morbiditat mannlicher und weiblioher Arbeiter, aus 
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Abb. 40. Sterblichkeit der Frauen auf 
100 Manner. 

(Nach Max Hirsch: Frauenarbeit und 
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betten sowie der Betriebsunfii.lle (auf 100 mii.nnliche 

Krankheitsfiille berechnet). 
(Nach Max Hirsch: Frauenarbeit und Frauen

krankheiten. ) 

denen hervorgeht, daB sowohl die Krankheitsfalle bei der Frau haufiger, als auah die 

Erkrankungstage zahlreicher sind als beirn Manne. SchlieBlich ist noch bernerkenswert, 
daB die Erkrankungshaufigkeit und die Dauer bei den verheirateten Industriearbeiterinnen 
groBer ist als bei den unverheirateten. 

:5ellheim, Hygiene und Diiitetik der Fran. 11 



162 Sellheim: Hygiene und Diatetik der Frau. 

. Es ist Hirsch durchaus zuzustimmen, wenn er in gewerbsmaBiger Beschaftigung 
jugendlicher Arbeiterinnen eine Ursache von Entwicklungshemmungen sieht und die 
Berufsarbeit als eine Gelegenheit, einen asthenischen Konstitutionstypus in Erscheinung 
treten zu lassen, kenntlich macht. Beckenenge und Berufsarbeit stehen in unzweideutiger 
Verbindung. Die Haufigkeit des engen Beckens nimmt zu, je mehr die gebarende Frau 
der arbeitenden und in schlechten wirtschaftlichen Verhaltnissen lebenden Bevolkerungs
schicht angehOrt (Ga.uB) 1. Von allen Frauen mit engem Becken haben 70-80% in den 
Entwicklungsjahren unter schlechten auBeren Lebensbedingungen gestanden (Kipping)l. 
Der hohe Prozentsatz landwirtschaftlicher Arbeiterinnen dabei diirfte dafiir sprechen, 
daB die schwere korperliche Arbeit ein wichtiger athiologischer Faktor ist (Hirsch). 
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Abb. 42. Vergleichende Morbiditat der 
13uchdruckerinnen. 

(Nach Max Hirsch: Frauenarbeit und 
Frauenkrankheit. ) 

Neben dem engen Becken sollen Schwierig
keiten, welche die Uberwindung der Weichteile 
des Geburtskanales bei der Entbindung bereiten, 
bei den Berufsarbeiterinnen besonders haufig sein. 

Mit der Berufsarbeit sind von allgemeinen 
Krankheiten besonders oft verbunden: Chlo-
rose, Anamie, Tuberkulose. Auf diesem Boden 
entstehen dann auch viele Krankheiten der 
Verdauungs-, Harn- und Geschlechtsorgane. 
Von Genitalerkrankungen kommen chronische 
Katarrhe des Uterus, Lageveranderungen, chro
nische Entziindungen des Beckenbindegewebes, 
besonders der Ligamenta sacro-uterina, Dys
menorrhOe, AmenorrhOe und Menorrhagien in 
Betracht. 

Es darf als erwiesen geIten, daB Er
werbsarbeit in der Schwangerschaft zu Tot-, 
Fehl- und Friihgeburten disponiert. (Vgl. gra

phische Darstellung Abb. 43 und 44). Bei den Bleiarbeiterinnen liegt der Zusammen
hang mit der Giftwirkung des Bleies am nachsten, wie ja das Blei iiberhaupt die 
Gesundheit untergrabt und die Frau fUr alle moglichen Krankheiten angrifflicher macht. 
Das sagt vor allen Dingen Abb. 42, welche die Erkrankungshaufigkeit bei Buchdrucke
rinnen im Vergleich zum allgemeinen Durchschnitt und besonders im Vergleich zu 
Arbeiterinnen in frischer Luft, z. B. Gartenarbeiterinnen, zeigt. 

In ahnlicher, wenn auch geringerer Weise schadlich sind andere gewerbliche Gifte, 
wie Arsenik (Gliihlampenindustrie, Filzhutfabrikation), Phosphor (Ziindholzfabrikation), 
Schwefelkohlenstoff (Vulkanisieren von Kautschuk) und Nikotin (Tabakarbeiterinnen). 

AuBer der Gesundheitsschadigung der Frauen ist die Moglichkeit der Keimes
schadigung durch diese Gifte zu bedenken. Die Fabrikarbeit hat ferner, und sei es nur 
dadurch, daB die Frau dem Hause entzogen ist, einen ungiinstigen EinfluB auf die Still
fahigkeit und damit auch auf die Sauglingssterblichkeit. 

Die Berufsarbeit gewinnt einen heute schon mehr oder weniger klar herausgesetzten, 
ungiinstigen EinfluB auf aIle Teile des weiblichen Sexuallebens. Hier kommen in Betracht: 

1 Zitiert nach Hirsch 1. c. 
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Eintritt der Geschlechtsreife, Dauer, Starke, Haufigkeit der Menstruation, Starke und 
Art des Geschlechtstriebes, Dauer und Starke der Fortpflanzungskraft, Eintritt des Wechsels, 
Zahl, Art und Ablauf des geschlechtlichen Verkehrs, Heiratsalter, Ehescheidung, auBer
ehelicher Geschlechtsverkehr, Verhalten gegenuber dem unehelichen Kinde, Mutterliebe, 
Fahigkeit und Lust zum Stillen, Verhalten gegenuber dem Manne, Erfullung der hauslichen 
Pflichten usw. 

Von besonderen gynakologischen Erkrankungen im Ge£olge der Berufsarbeit sind 
noch zu erwahnen, auBer der bereits gedachten Entwicklungsstorungen Endometritis 
und Retroflexio, die Lockerung des Eingeweidezusammenhaltes, die Senkung, der Vorfall 
und . sein Vorstadium, die "schwebende Pein". Sowohl einmalige ubermaBige, als auch 
fortgesetzte maBige Arbeitsanstrengung kann dazu fiihren; am leichtesten werden Frauen, 
die geboren haben, davon betroffen; Nullipare sind aber nicht ausgeschlossen. Asthenische 
Konstitution bringt eine raschere Abnutzbarkeit des Bauchzusammenhaltes mit sich; 
die Bauchmuskulatur wird besonders durch die Arbeit im Sit zen geschadigt. Bei solchen 
Berufsarten hat M. Hirsch an den sie ausubenden Frauen eine Schwache des muskulosen 
Beckenbodens konstatiert, die in auffallendem Gegensatz zum Befunde bei Frauen stand, 
welche ihre Arbeit im Stehen oder beim Umhergehen verrichteten. Bei den sitzenden 
Arbeiterinnen entfallt die Mitbewegung der Beckenbodenmuskeln beim Stehen und Gehen. 
Infolge der vielstundigen Untatigkeit und Schlaffheit kommt es zu einer anatomischen 
und funktionellen Untuchtigkeit der Muskeln des Beckenbodens. Ruckenschmerzen und 
Kreuzschmerzen sind die Anzeichen der beginnenden Lockerung; der Uterus schwebt 
mehr oder weniger in der Luft und zerrt an den von ihm zur Beckenwand hinziehenden, 
empfindlichen Gebilden, wodurch sich der charakteristische Krankheitszustand, den ich 
als "schwebende Pein" 1 bezeichnet habe, ausbildet. 

Endometritis, Metritis und Parametritis erscheinen nicht selten als Begleiterschei
nungen von allen Arbeiten, die, weil sie nur im Sitzen oder Stehen ausgefuhrt werden 
konnen, zu langer dauernder Stauung des Elutes in den Unterleibsorganen fiihren. Dabei 
spielt der Staub, der in die Unterleibsorgane eindringen kann, in vielen Fabrikations
zweigen auch eine Rolle. 

Die gewerbehygienische Aufsicht muB der Arbeitsweise im Sit zen ihre Aufmerksamkeit 
zuwenden. Wie den Nachteilen, welche die Arbeit im Stehen mit sich bringt, durch diEi 
Schaffung von Sitzgelegenheiten fUr die Arbeiterinnen entgegengewirkt werden kann, 
so muD umgekehrt auch die sitzende Arbeitsweise so eingerichtet werden, daB von Zeit 
zu Zeit eine Unterbrechung und, wenn moglich, eine Bewegung im Freien gestattet wird. 
Der Staub ist durch Entstaubungsanlagen wegzusaugen. 

So besteht, wie wir an dies em letzten Beispiel sehr deutlich sehen, die Prophylaxe 
der gewerblichen Schaden der Frau zum guten Teil in der besonnenen, fabrikarztlichen 
Aufsicht, sowie in allgemeinen gewerbehygienischen MaBnahmen. Ein Teil des Schadens, 

1 Sellheim, Diskussion zu Opitz, Versuch zur Aufstellung eines neuen Krankheitsbildes in der 
Gynakologie. Verhandl. d. Abt. Geburtshilfe undGynakologie auf der Hundertjahrfeier Deutsch. Naturf. 
u. Arzte. Leipzig 20. bis 22. September 1922. Gektirztes Referat: Zentralbl. f. Gynakol. 1922. Nr. 42. 
S. 1677 und 1678. 

Derselbe, Diskussion zu dem Vortrage von Stoeckel tiber die operativen Erfolge bei Lagever
anderungen der Gebarmutter. Leipziger geburtshilfliche Ges. 1923. Zentralbl. f. Gynakol. 1924. Nr. 12. 
S. 687. 

11* 



164 Sellheim: Hygiene und Diii.tetik der Fra.u. 

als in der Konstitution der Frau als Fortpflan~ungswesen beruhend, wird allerdings bei 
jeder beruflichen Anstrengung, besonders bei der iibermaBigen, mit in Kauf genommen 
werden miissen. 

Auf ahnliche MiBstande deuten vor allen Dingen die Ausfiihrungen von W. Schweis.
heimerl "Uber die Entwieklung der Frauenarbeit in Deutschland und ihre sozialhygie
nischen Auswirkungen" hin, auf die ich hier noch eingehen will: Es fUhrt nach jenem Autor 
die wirtschaftliche Not die Frauen und Madchen zur Ausiibung von Arbeiten, die urspriing
lich dem Arbeitsbereich des Mannes angehOrten, und denen sie sieh korperlieh nicht ohne 
Gefahr schwerer Sehiidigungen unterziehen konnen. Schon, vor dem Kriege nahm die 
gewerbliche Frauenarbeit standig zu, und diese Entwicklung hat durch den Krieg einen 
gewaltigen AnstoB erfahren. Auch jetzt ist nach der voriibergehenden Verminderung 
infolge Einstellung der Riistungsindustrie eine Abnahme der weiblichen Erwerbstatigkeit 
nicht zu erwarten. 

Dem wirtschaftlichen Zwange gegeniiber, der durch den groBen FraueniiberschuB 
in den heiratsfahigen Jahren, wie er durch den Krieg entstanden ist, noch gesteigert wird, 
konnen gesundheitliche . Gesichtspunkte auf die Dauer nieht durchdringen. Alles, was 
zu erreichen ist, liegt auf der Linie der Einschrankung von MiBstanden bei der weiblichen 
Arbeit und gesteigerter, sozialhygienischer Fiirsorge, vor aHem bei der hoffenden Frau 
und Mutter. 

Die Sehiidigungen durch die weibliche Erwerbsarbeit richten sieh in gleicher Weise 
wie gegen die Frau selbst auch gegen die N achkommensehaft. Die Vereinigung von sehwerer 
korperlicher Arbeit und Muttersehaft fiihrt zu unausbleiblichen Sehwierigkeiten. N ur 
eine zielbewuBte, soziale Gesetzgebung, wie sie jetzt in dem neuen Reiehsgesetz iiber 
Wochenhil£e und Wochenfiirsorge in die Wege geleitet ist, unterstiitzt von vernunftgemaBem 
Gebrauche der dargebotenen Erleichterungen, vermag Besserung zu sehaffen, um die 
Kinder der erwerbstatigen Frau an Zahl und gesundheitlicher Besehaffenheit nieht ins 
Hintertreffen geraten zu lassen. (Vgl. Abb. 43 und 44.) 

1m iibrigen bestatigt Schweisheimer die Angaben von Max Hirsch; die gesund
heitlichen Schadigungen der Frau sind deutlich erkennbar. Die Sterblichkeit weiblicher 
Erwerbstatiger iibertrifft die durchschnittliche weibliche Sterblichkeit: die Statistiken 
der Krankenkassen ergeben hier klare Einblieke. Erkrankungen treten im Alter von 15 bis 
45 Jahren bei erwerbstatigen Frauen haufiger als bei den Mannern auf. Das gilt sowohl 
fUr die Betrachtung der Gesamtheit der ErkrankungsfalIe wie auch bei AusschluB alIer mit 
der Fortpflanzungstatigkeit zusammenhiingender weiblieher Erkrankungen. LaBt man 
die Betriebsunfalle aus der Statistik weg, was zur Erlangung eines klaren Uberblickes 
erforderlich ist, so tritt das ungiinstige Erkrankungsverhaltnis der weibliehen Kranken
kassenmitglieder noch deutlieher hervor. Die Krankheitsdauer ist bei den weibliehen 
Versicherten im Durchschnitt eine langere als bei den mannlichen. 

Einen besonders deutlichen Hinweis auf die ungiinstige Gestaltung der korperlichen 
Widerstandsfahigkeit in gewerblichen Betrieben gibt die Tuberkulosensterblichkeitsziffer. 
Sie ist bei Frauen jenseits des 35. Lebensjahres geringer als die der Manner, im Alter von 
15 bis 35 Jahren aber wesentlich hoher. 

1 Schweisheimer, W., Die Entwicklung der Frauena.rbeit in Deutschland und ihre sozial
hygienischen Auswirkungen. Soziale Praxis, Gustav Fischer 1920. Nr. 48. S. 1148. 
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Die groBten Schaden bringt die Berufstatigkeit der Frau fUr ihre Fortpflanzungs
tatigkeit mit sich. Die Zahl der Fehl- und Fruhgeburten ist auch nach Schweisheimer 
bei erwerbstatigen Frauen dem Durchschnitt gegenuber erhOht. Schwangerschaftskrank
heiten und Todesfalle im W ochenbett sind vermehrt; das hangt wohl ganz allgemein mit der 
geringeren Schonung und Pflege zusammen, die auf den Erwerb angewiesene Frauen sich 
wahrend der Schwangerschaft und nach der vollendeten Geburt angedeihen lassen konnen. 

Die beobachtete hOhere Sauglingssterblichkeit ist mit einer verringerten Stilltatig~eit 
und schlechteren Pflege der Neugeborenen in Zusammenhang zu bringen. 

Abb. 43. Starke berufliche Inanspruchnahme schadigt die Mutter. 

In der Ortskrankenkasse fUr Leipzig und Umgebung konnte 1887 und spii.ter festgestellt werden, daB 
viele schwangere Arbeiterinnen bis zur Niederkunft im Berufe weiterarbeiteten, wahrend andere langere 
Zeit vor ihrer Niederkunft die Berufsarbeit aufgaben, aber als freiwillige Mitglieder in der Krankenkasse 

blieben und deshalb weiter beobachtet wurden. 

(Nach einem Original der A. G. fUr hygienischen Lehrbedarf, Dresden.) 

Der Ver lauf von Schwangerschaft und W ochenbett bei den beiden Gruppen war folgender: 

Sdlwongemftaf1s- 'rtJeilende 5,51< 

Krankheiten Ruhende .... Z2% 

fehlgeburfen MJeilende 

" 
, lIuhende -'-2,3% 

Friihgeburten 'rtJeilende "1,7% 
n n /Iuhende .0..1% 

~l!,dlle ~jlende ~2x.._ 

Wochenoett Ihllhende 2,s%. 

Abb. 44. Der giinstige EinfluB der rechtzeitigen Arbeitsunterbrechung auf Geburt und Wochenbett. 

In der Leipziger Ortskrankenkasse wurde festgestellt: Die Geburten und Wochenbetten verliefen, einmal 
bei Arbeiterinnen, die gegen Ende der Schwangerschaft die Arbeit niederlegten, urn sich kiirzere oder 

langere Zeit zu schonen, und das andere Mal bei denen, die bis zur Niederkunft weiterarbeiteten: 
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_ Arbeitende c::::::::J Ruhende 

Wenn man auch annimmt, daB viele der sich schonenden Frauen wirtschaftlich besser gestellt und daher 
auch im ganzen besser gepflegt waren, so ist doch der iiberaus giinstige EinfluB der Schonung auf die 
Gesundheit von Mutter und Kind offensichtlich. Das ist auch der Hauptgrund fiir die Forderung, daB 
die Frau wenigstens kurz vor der Niederkunft und wahrend des Wochenbettes von schwerer Arbeit 

befreit sein solI. 

Die alteren Kinder arbeitender Frauen sind - verstandlicherweise - oft schlecht 
verpflegt und unbeaufsichtigt. Ihre Erziehung leidet naturgemaB unter der Arbeit der 
Mutter. 

Die Vorschlage zu einer Besserung erstrecken sich auf aIle Gebiete gesetzlichen 
Schutzes und sozialer Fursorge. Das schlimmste iilt bekanntlich, daB die erwerbstatigen 
Frauen, namentlich die verheirateten, nach Heimkehr von der Arbeit noch den Haushalt 
zu versorgen haben, kochen mussen usw. Das ist auf die Dauer nicht ohne schwere Gesund-
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heitsschadigung durchzufiihren. Volle ·Erwerbsarbeit und Hausfrauensorge und. Mutter
pflichten vertragen sich nur in seltenen Fallen. Neben dem Ausbau des gesetzlichen Mutter
schutzes solI das Fiirsorgerinnenwesen weitere Ausgestaltung erfahren. 

Auch die landwirtschaftliche Berufstatigkeit der Frau, die ihr auf den etsten 
Blick so gut zu liegen scheint, hat ihre Nachteile. Die Schwere der landwirtschaftlichen 
Arbeit, die iibermaBige korperliche Anstrengung auch der schwangeren Frau fiihrt zu 
mannigfachen Leiden, besonders auch zu einer friihzeitigen Abniitzung des Korpers; die . 
auf dem Lande freilieh mogliche be~sere Emahrung gleicht das nicht aus. 

Sicher ist, daB auoh nach Riiokkehr normaler Zustande - und wann werden die 
kommen? - ein Riickgang der Frauenerwerbsziffer auf friihere Verhaltnisse nicht zu 
erwarten ist .. Eine groBe Anzahl von Frauen, viel mehr als in der Vorkriegszeit, wird in
folge des Mannermangels nicht heiraten konnen und schon deshalb darauf angewiesen 
sein, von ihrer eigenen Hande Arbeit zu leben. Gesundheitliche Sorgen treten in die zweite 
Linie zuriick, hinter das wirtschaftliche M uB. 

DaB diese Frauenerwerbsarbeit sich unter moglichst giinstigen gesundheitlichen 
Verhaltnissen vollzieht, daB vor allen Dingen auch nicht Berufe auf die Dauer von Frauen 
ergriffen werden, welchen sie korperlich nicht gewachsen sind, darauf muB das Trachten 
alIer sozialen Prophylaxe wie Hilfsbestrebungen gerichtet sein. 

Nach all dem zeigt sich, daB die Frau es zwar dem Manne annahemd gleich tun 
kann, daB aber das konsequente Verfolgen dieses Zieles insofem eine Vermessenheit be
deutet, als sie ein solches Unterfangen mit ihrer Gesundheit zu biiBen hat und ein Teil 
ihrer besten Aufgabe, der Fortpflanzungund Fortentwicklung des Menschengeschlechtes 
zu dienen, in frivoler Weise geopfert werden muB; daher mannesgleiche Anstrengung der 
Frau Raubbau am weiblichen OrgaIiismus bedeutet. 

Man kann nur den Rat geben, daB die Frau alles tun solI, um ihre korperlichen und 
geistigen Reize zu entwickeln, sofem diese den Mann mit dem emsthaften Streben zur 
Fortpflanzung und Fortentwicklung des Menschengeschlechtes anlocken und schlieBlich 
der Nachkommenschaft zugute kommen. Das ist der Weg, der unter unseren heutigen 
sozialen Verhaltnissen immer noch zu dem besten Sichausleberi der Frau, ihrer Organisation 
ge:maB, fUhren kann. Jeder andere Weg verlangt Kompromisse mit der Natur und - was 
am bedauerlichsten ist - mit der Gesundheit. 

VI. Franenkorper nnd Franenkleidnng. 
1. Der normale Frauenkorper und seine physiologische Bewegungsfreiheit 

als Grundlage del' Frauenkleidungj Fehler in Bau und Funktion. 
Die Grundlage fUr das Verstandnis aller Frauenkleidung bietet die Kenntnis des 

normalen Frauenkorpers und seiner physiologischen Bewegungsfreiheit. 
Es kann nicht in unserer Absicht liegen, an dieser Stelle den gesamten Aufbau des 

weiblichen Korpers und aIle Geschlechtsunterschiede zu beschreiben. Das meiste muB als 
bekannt vorausgesetzt werden. lch will hier nur auf das aufmerksam machen, was fiir 
das Bekleidungsproblem in der Hauptsache in Betracht kommt. Davon laBt sich trotz 
der Neuheit und SprOdigkeit des Materials das Wissenswerte unter einigen Gesichtspunkten 
zusammenfassen. 
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Der natiirliche Korper in seinern Ruhezustand ist, wie ein Blick auf eine gesunde, 
lebendige Frau uns ohne weiteres offenbart, durch und durch gefestigt (vgl. Abb. 45). 
Wir haben beirn Anblick des unverdorbenen nackten Korpers auch sofort den Eindruck, 
daB dieser Zusarnmenhalt nicht allein durch die 
technische Anordnung des toten Baumateriales, 
sondem vielrnehr zurn guten Teil durch eine 
lebendige Funktion aufrechterhalten wird. Das 
komrnt uns noch rnehr zurn BewuBtsein bei den 
geringsten Bewegungen des Korpers aus seiner 
Ruhelage heraus, welche ohne oder wenigstens 
ohne wesentliche Faltenbildungen und Stauchungen 
vor sich gehen. Urn das wirklich zu verstehen, 
muB aber in eine Analyse der Be£estigungsmittel 
des Korpergebaudes sowohl in bezug auf den 
Bauchinhalt, als auch auf die dem Brustkorb aufge
lagerten Brustdriisen eingetreten werden. lch 
habe mich mit diesem Gegenstand andemorts ein
gehend befaBtl. Rier sei nur das Notwendigste 
hervorgehoben. Es interessiert uns hauptsachlich 
und zunachst der Unterschied in der Befestigung 
der Eingeweide bei Mann und Frau, weil er uns 
zeigt, daB der Frauenkorper einer ganz besonders 
sorgfaltigen Konstruktion teilhaftig geworden ist. 

a) Der Bauch. 

Die Feststellung eines Geschlechtsunterschie
des an einern Korperteile setzt voraus, daB wir 
eine Vorstellung von seinern Bau und seiner Funk
tion iiberhaupt haben. Dazu miissen wir gerade 
beim Bauche wegen der Kornpliziertheit seines 
Betriebes etwas ausholen. 

Ein Vergleich der starren Gehimkapsel mit 
dern die regelrnaBig hin- und hergehenden Atmungs
organe bergenden Brustkorb und erst recht mit der 
die ganz unregelmaBige Volumschwankungen aus' 
fiihrenden Eingeweide urnschlieBenden Bauchwand 
sagt uns, wOlauf es ankommt: Je mehr die Ein
geweide irn Dienste ihrer Funktion Volumschwan
kungen, insbesondere unregelma.Biger Art, ausge
setzt sind, urn so weniger kann die Eingeweide
befestigung durch die Urnschlie.Bung mit starren 

Abb. 45. Singalesin. 
(Nach Stratz: Naturgeschichte 

des Menschen.) 

1 Sellheim, Hugo, D~ Befestigung der Eingeweide im Bauche iiberhaupt, sowie bei Mann und 
Frau im besonderen. Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynakol. Bd. 80, sowie separat als Monographie bei Enke, 
Stuttgart. 
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Knochen allein geleistet werden, uudum so mehr muB als Erganzung eine ab- und zu
gebende Befestigung unter Einschaltungeiner Hin- und Herbewegungen in jeder Abstufung 
vollfiihrenden Su bstanz Platz greifen. Fiir die Verhaltnisse des hochdifferenzierten 
Menschenkorpers bedeutet das die Zuhilfenahme des offiziellen Bewegungsgewebes der 
Muskulatur. 

Beim Weiterschreiten auf dies em Vergleichswege kommen wir auf eine Befestigungs
art, wie wir sie i:q der aufsteigenden Tierreihe da sehen, wo ein Skelett iiberhaupt fehlt 
und die Befestigung des Korpers durch und durch gewahrleistet wird durch nichts anderes 
als das unentwegte Zusammenspiel einer sich von au13en um den Korperinhalt spannenden 
Hiille und eines von innen nach auBen quellungsfahigen Inhaltes. Man spricht bei Weich
tieren von einer "auBeren Spannung", einem "Tonus der Korperwand", und einer "inneren 
Spannung", einem" Turgor des Eingeweidepaketes", zwei Kraften, die, solange das Tier 
an seiner Korperwand unversehrt ist und sein Zirkulationsapparat ungesti:irt arbeitet, 
"im Tonus-Turgorspiel" das Korpergebaude aufrecht halten. 

Die Wirksamkeit des Zusammenspieles von Tonus und Turgor zur Erhaltung der 
Korperform konnen wir experimentell nachweisen. Der Spulwurm verliert seine Form, 
wenn man seine Wand ansticht und damit das Tonusspiel unterbricht. Der pralle Tinten
fisch sinkt in sich zusammen, sobald im Tode das vom Zirkulationsapparat unterhaltene 
Turgorspiel sein Ende erreicht. 

Wenn wir das Bild vom "Tonus- Turgorspiele" auf den menschlichen Organismus 
iibertragen und der Einfachheit halber die Ausdriicke "Tonus" und"Turgor", die uns 
beim Weich tier einen so klaren Begriff von der s.kelettlosen Befestigung vermittelt haben, 
beibehalten, so sehen wir, daB der Vergleich sich gut durchfiihren laBt. Wir brauchen 
nur fiir die Erzeugung des Tonus und Turgors zwei im Korper sowieso in einem gegeneinander 
wirkenden (antagonistischen) Arbeitsverhaltnis stehende Muskelbetriebe einzusetzen. 

Zwischen der umschlieBenden Korpermuskulatur und dem umschlossenen Korper
inhalt mit seinem Zirkulationsapparat, insbesondere seinem zentralen Pumpwerk, dem 
Herzen, besteht eine WechselwirkungI, die schon darin ihren Ausdruck findet, daB beide 
Systeme im Grade ihrer Ausbildung, UbermaB (Hypertrophie) sowohl wie Schwund 
(Atrophie), einander parallel gehen. 

In der Tat sind die beiden Systeme, sowohl das den Tonus erzeugende Muskelsystem 
der Bauchwand, als auch das den Turgor erzeugende System des Zirkulationsapparates 
als zwei ineinander geschachtelte und sich das Gleichgewicht haltende Hohlmuskelsysteme 
nicht nur vorstellbar, sondern auch darstellbar. 

Man kann die ganze Bauchwand im Praparate vorfiihren als das auBere umschlie13ende 
Hohlmuskelsystem. Der Zirkulationsapparat ist darstellbar als das fiir sich von der Um
gebung herausgesetzte, innere, allseitig umschlossene Hohlmuskelsystem, welches aus 
dem Herzen als dem wesentlichen Triebwerk und den BlutgefaBen mit den HaargefaB
schlingen in den Eingeweiden als Auslaufern besteht (Abb. 46). 

Das Tonus-Turgorspiel ist am Bauche des Menschen nicht mehr wie beim skelett
losen Weichtier das einzige, sondern nur noch ein erganzendes Befestigungsmittel. Es 

1 Hirsch, Karl, Uber die Beziehungen zwischen dem Herzmuskel und der Korpermuskulatur 
und iiber sein Verhalten bei Herzhypertrophie. Dtsch. Arch. f. klin. Med. Bd. 64. 1899. 
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hat somit nicht mehr fiir das Grobste der Be£estigung, sondem nur noch fiir deren Fein
heiten zu sorgen. Das antagonistische Muskelspiel mit seiner gegenseitigen Stiitzung 
erfiillt den Teil der Befestigungsau£gabe, der am Unterleib im Gegensatz zu anderen 
Korperteilen wegen der mit der Eingeweidefunktion verbundenen, dazu noch unregel
maBigen und ohne Gewalt vor sich gehenden Volumveranderungen yom Skelett allein 
nicht geleistet werden kann. Als solches bloBes Hilfsmittel zur Unterstiitzung der Skelett
be£estigung, die sonst allenthalben im menschlichen Korper dominiert, faUt das zart ab
gestufte Muskelspiel kaum in die Augen. Das mag auch der Grund sein, daB man sich 
damit noch relativ wenig beschiiftigt hat. 

Die besondere, sonst nicht viel beachtete Eigentiimlichkeit sowohl des umschlieBenden 
"Bauchhohlmuskels" als auch des umschlossenen "Zirkulationshohlmuskels" ist die Be-

Abb. 46. Zusammenhalt des Bauches durch lebendiges Zusammenspiel einer spannbaren und entspann
baren Wand mit einem aufquellbaren und zusammenziehbaren Inhalt im sogenannten Tonus-Turgor

spiel im ungefahren Druckausgleich mit der umgebenden Atmospha.re. 

(Nach Sellheim: Die Befestigung der Eingeweide im Bauche uberhaupt sowie bei Mann und Frau im 
besonderen. Zeitschr. f. Gtlburtsh. u. Gyna.kol. Bd. 80.) 

weglichkeit in zwei entgegengesetzten Richtungen: Kontraktion im Sinne der Hohlraum
verengerung und Expansion im Sinne der Hohlraumerweiterung. 

Wenn nun die Bauchwand, wie wir sehen, sich sowohl mehr spannen, zusammen
ziehen, verengem, als auch in ihrer Spannung um den Inhalt nachlassen, sich entspannen, 
ausdehnen und sich erweitem, also kurz nach der einen Seite sich kontrahieren und nach 
der anderen Seite sich expandieren kann, und wenn weiter zugleich das Eingeweidepaket 
durchsetzt wird von einem Blutge£aBsystem mit einem in weiten Grenzen leicht verander
lichen FiiUungsgrad, so kommt durch das Zusammenspiel eines solchen mit Hin- und 
Herverstellbarkeit begabten Wand tonus und Inhaltsturgors eine leicht ansprechbare, 
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sanft hin- und hergehende, unermudliche und vor allen Dingen weich arbeitende Befestigung 

des Ganzen zustande. 
Erst die Eigenart dieser Einrichtung gestattet bei allem ungestorten · Zusammenhalt 

eine spielende Hin- und Herbeweglichkeit des Volumens, wie sie die Funktion der Ein
geweide, die sich bald fullen, bald entleeren, gerade verlangt. 

Abb. 47. Korpergebaude des Mannes. 
(Nach einem Bilde von Stratz: Naturgeschichte des Menschen.) 

Beim Manne weist das viel massivere, stabilere, kompaktere, in seiner Form in bestimmter Weise fest
gelegte Muskelrelief auf eine Eignung des Korpergebaudes zur Belastung aller Art von auBen her hin. Die 
Bauchmuskulatur besonders ist in dieser Anordnung in hohem Grade geneigt, allen von auBen 
kommenden Angriffen a~ ihre Festigkeit zu trotzen. Der Bauch erscheint geradezu wie von einem 
Muskelpanzer umgeben. Uber die alltaglichen Anforderungen des Verdauungsapparates hinausgehender 
Weiterstellung und Wiederengerstellung, wie sie im Frauenleben gefordert wird, ist diese Einrichtung 

des ein fiir allemal defber und stabiler gefiigten Mannes abhold. 

Dieses "lebendige Reguliersystem" dient in der Hauptsache der Aufrechterhaltung 
einer "Indifferenzlage", in welcher in der Bauchwand kaum eine Spannung vorhanden 
ist und infolgedessen alle Eingeweide, was fUr ihre ungestorte Funktion unerla.Blich ist, 
in ungefahrem Druckausgleich mit der umgebenden Atmosphare arbeiten Mnnen. 

Alles, ,was wir bis jetzt uber diese eigenartige Befestigungsregulierung des Bauches 
durch das antagonistische Muskelspiel und uber das Herumpendeln um eine nach jeder 
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Richtung verstellbare lndifferenzlage erortert haben, gilt im Prinzip ebenso fur den 
Unterleib des Mannes wie fur den Unterleib der Frau. 

leh bin auf die Befestigung des Bauches an sich so weit eingegangen, weil der Haupt
gesehlechtsunterschied ein Untersehied der Befestigung ist. 

Das Vorausschicken der Erorterung uber die Bauchbefestigung ist aber nieht nur 
geeignet, den Boden fur das Verstandnis der Sexualdifferenz zu bereiten, sondern durch 
das weitere Herausarbeiten des Geschlechtsunterschiedes gewinnt umgekehrt das Thema 
von der eigenartigen B efes tigungsr e gulierun g des Bauehes durch Muskelspiel an An
schauliehkeit, weil diese Hilfsmittel im Vergleieh zur Befestigung durch den Skelettrahmen 
im weibliehen Korpergebaude in hOherem Grade und deshalb deutlicher zum Ausdruck 
kommen als beim Manne. 

Die Sexualdifferenz ist in allen angegebenen Punkten eine graduelle, d. h. sie 
beruht auf nichts anderem als auf einer etwas anderen anatomischen Einrichtung und 

Abb. 48. Angriff auf das stabilere Kiirpergebaude des Mannes von auLlen bei den verschiedensten 
Verrichtungen. Gartner, Kohlentrager, Fleischer. 

(Aus "Kosmos", Weiser fUr Naturfreunde.) 

auch auf einer etwas anderen Reaktions- und Funktionsweise des im groBen und ganzen 
mit den gleichen Mitteln ausgestatteten Frauenbauches im Gegensatz zum Mannerbauch. 
Zu ihrer Erzeugung wirken mancherlei Einrichtungen zusammen. Sie betreffen der Natur 
der Sache nach Unterschiede in der Anordnung der Muskulatur als dem Betriebsmittel 
der Regulierfunktion. 

Beim Manne weist das viel massivere, stabilere, kompaktere, in seiner Form in be
stimmter Weise festgelegte Muskelrelief auf eine Eignung des Korpergebaudes zur Be
lastung aller Art "von auBen" run. Die Bauehmuskulatur scheint in dieser Anordnung 
in hohem Grade geeignet, allen von auBen durch K6rperanstrengung ansturmenden An
griffen auf ihre Festigkeit zu trotzen (Abb.48). Weitgehender, uber die alltaglichen An
forderungen des Verdauungstraktus hinausgehender Volumverstellung ist diese Einrichtung 
des ein fUr allemal derber gefugten Mannes abhold .. Der Bauch erscheint geradezu wie 
von einem Muskelpanzer umgeben. Das alles laBt sich freilich besser durch Bilder als 
durch Worte zum Ausdruck bringen (Abb. 47). 

Bei der Frau dagegen erzeugt die Betrachtung den Eindruck einer viel gr6Beren 
Ungebundenheit der Form, insbesondere einer freieren, spielenden Entfaltbarkeit der 



172 Sellheim: Hygiene und Diii.tetik der Frau. 

Bauchdecken, sob aId eine "von innen" herauskommende Volumveranderung des Inhaltes 
(etwa im Dienste der Fortp£lanzung) danach verlangt (Abb. 49). 

Der Eindruck der lockeren Web art wird durch die anatomische Untersuchung noch 
verstarkt. 

Zu dieser an sich ungebundeneren und leichter beweglichen Anordnung des Muskel
getriebes am Bauche kommt bei der Frau im Gegensatze zum Manne eine betrachtlich 

Abb. 49. Korpergebaude der Frau. 
(Nach einem Bilde von Stratz: Naturgeschichte des 

Mensclren. ) 
Bei der Frau erregt die Betrachtung den Eindruck einer 
viel groBeren Ungebundenheit der Form, insbesondere 
einer freieren, spielenden Entfaltbarkeit der Bauchwande, 
insbesondere der Bauchdecken, sobald eine von innen 
herauskommende Veranderung (etwa im Dienste der 

Fortpflanzung) es verlangt. 

groBere Ausdehnung des Skelettfensters 
am Rumpfe, das mit solch beweglichen 
Decken ausgefiillt wird. Das sieht man 
beim V ergleich der von Fleisch ent blOBten 
Skelettrahmen des Unterleibes beider 
Geschlechter. 

Schlie.Blich befindet sich die Mus
kulatur als das Beweglichkeitselement 
am Frauenbauche nicht nur in einer 
lockeren, leichter beweglichen Anord
nung und weist zugleich eine Aus
breitung iiber einen viel groBeren Be
zirk auf, sondern man darf ihr auch, 
wie allen Muskeln des Frauenkorpers, 
ein viel leichter ansprechbares neuro
muskulares, also flinkeres Spiel als 
beim Manne zuschreiben. 

Wir kommen also schon durch den 
oberflachlichen Vergleich von Frauen
bauch und Mannerbauch zu dem Ein
druck einer leichteren Entfaltbarkeit 
des Frauenbauches auf Grund der 
leichter ansprechbaren Verstellung des 
in lockerer und spielend verschieblich 
angeordneter Weise und in Form eines 
groBeren Fensters in die Bauchwand 
eingebauten offiziellen Bewegungsge
webes. 

Dieser in allen moglichen Ein
richtungen zum Ausdrucke kommen
den leichteren Ansprechbarkeit des 
Tonusspieles der Frau diirfte parallel 
gehen auch eine leichtere Ansprechbar

keit des Turgorspieles am Eingeweidepaket, sofern man ja auch sonst geneigt ist, dem 
weiblichen Zirkulationsapparate eine leichtere und flinkere Beweglichkeit zuzugestehen. 
Man denke nur an das leichtere Erroten der Frau und ihre leichtere Affizierbarkeit iiberhaupt. 

Der vorlaufige, in der Hauptsache durch die Betrachtung des Baues von auBen 
hervorgerufene Eindruck findet seine Bestatigung durch die Beobachtung der Funktion, 
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wahrend welcher eine tatsachliche Raumveranderung Platz greift, namlich wahrend eines 
"Entwicklungsganges der weiblichen Fortpflanzungsorgane". Sehen wir dann doch, daB 
in der Tat der Bauchrdes Mannes keinerlei Volumveranderung im Dienste der Fortpflanzung 
zu gewartigen hat, wanrend der Bauch einer Frau eine leistet, die ihresgleichen nicht findet. 

Um sich einen Begriff von der Tragweite des obwaltenden Geschlechtsunterschiedes 
hinsichtlich der Entfaltbarkeit des Bauches zu machen, geht man am besten von der tat
sachlichen Formveranderung des Unterleibes der Frau aus (Abb. 50). 

In der Schwangerschaft werden die unteren zwei Drittel des Bauchraumes, wie ein 
Schnitt (Abb. 50) durch den liegenden Karper der Frau zeigt, ausgeraumt, das obere Drittel 
wird noch gehorig gedehnt und brustwarts verlagert (weiBes Feld als Gegensatz zu dem 

Abb. 50. Staunenswerte Raumveranderung des Unterleibes der Frau. 
Es handelt sich um einen Schnitt von vorn nach hinten durch den Rumpf der liegenden Frau. In der 
Schwangerschaft werden die unteren zwei Drittel des Bauches ausgeraumt. Das obere Drittel wird noch 
gehorig erweitert und brustwarts verlagert (grau plus weiB). Unter der Geburt wird der yom Ei in 
Anspruch genommene Raum von oben nach unten und auswarts verschoben (weiB). 1m Wochenbett 
gewinnt der Korper den voriibergehend, an das Kind abgetretenen Raum wieder zuriick (grau). Man kann 
sich ohne weiteres denken, wieviel Elastizitii.t und Umbaufahigkeit der Frau dazu gehort, urn einen 
solchen Umschwung ohne Schaden fiir die Festigkeit des Korpergebaudes, womoglich viele Male hinter-

einander, zu vertragen. 
(Nach Sellheim: Geheimnis yom Ewig-Weiblichen. 2. Aun. Stuttgart, Enke 1924.) 

grauen). Unter der Geburt wird der yom Ei in Anspruch genommene Raum von oben nach 
unten und auswarts verschoben (weiBer Ansatz nach unten und vorn). 1m Wochenbett 
gewinnt der Korper allen voriibergehend abgetretenen Raum zuriick. 

Auf diesen wirklichen Anspruch an Raum ist der weibliche Organismus auch iiber 
ein leichter ansprechbares Tonusspiel der Bauchwand hinaus in eigentiimlicher Weise 
geriistet. Wir kannen geradezu eine ganze Reihe "raumlicher Erganzungsmoglich
keiten in Sachen der Fortpflanzung" namhaft machen. 

Daraus ergibt sich ganz allgemein, daB bei der Frau der Bauchraum leichter als 
beim Manne mit Beschlag belegt werden kann. 

Dieser Unterschied tritt uns aber nicht nur beim Priichtebringen entgegen, dem ja 
der mannliche Organismus kein Analogon an die Seite zu setzen hat. Er macht sich viel. 
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mehr - was praktiseh nieht unwiehtig ist - aueh in der "leiehteren Besetzbarkeit 
des Unterleibsraumes" dureh gewohnheitsmaBige Uberfiillung von Blase und Mast
darm, bekanntlieh einem Hauptkreuze der Frauen, geltend. Endlich sprieht aueh die 
oft lange Zeit besehwerdefreie Entwieklung groBerer Unterleibsgesehwiilste, die man bei 
der Frau haufiger und in hOherem Grade wahrnimmt als beim Mann, fiir die leiehtere 
Besetzbarkeit des Bauehraumes bei der Frau (Abb. 24). 

Der durch diese Eigentiimliehkeiten zum Ausdruek kommende Einsehlag eines 
hoheren Grades von raumlieher Entfaltbarkeit im Unterleib hat seine Riiekwirkung 

Abb.51. Schlankere Figur des weiblichen Rumpfes. (Geburt der Eva von Jerichau.) 
(Nach Sellheim: Geheimnis vom Ewig-Weiblichen. 2. Auf I. Stuttgart, Enke 1924.) 

auf die Anlage des ganzen weibliehen Korpergebaudes. Darauf kann nur noeh 
kurz eingegangen werden. 

Am bekanntesten ist von diesen Erseheinungen die an sieh sehlankere Figur 
des weibliehen Rumpfes mit dem Uberwiegen des Unterkorpers iiber den 
Oberkorper im Gegensatz zum Manne, bei dem das umgekehrte Verhaltnis herrseht, 
d. h. der Oberkorper den Unterkorper iibertrifft. Es ist das ein Geschlechtsunterschied, 
dersowohl von der Kunst (Abb. 51), als auch von der Mode bei beiden Geschlechternzum Aus
druck gebracht und gelegentlich besonders von letzterer reeht iibertrieben wird (Abb. 52). 

Der Unterschied im Verhaltnis von Vorderkorper zum Hinterkorper ist iibrigens 
auch beim Saugetier deutlich (Abb. 53). 

In dies em Zusammenhange laBt sieh sehlieBlieh aueh die wenigstens dureh die altere 
Statistik nachweisbare Zuriiekhaltung des Korpergewiehtes gegeniiber der 
Korperlange der Frau im Verhaltnis zum Manne als eine langer Hand vorbereitete 
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raumliche Erganzungsmoglichkeit des Frauenkorpers in Sachen der Fortpflanzung an
sprechen (Abb. 14). 

Es ist also gewissermaBen im Korpergewicht der Frau ein Raum fiir die Besetzung 
durch das Kind fiir die Jahre der Fortpflanzung ausgespart. 

Die Kurve erinnert in ihrem Verlaufe sehr deutlich an die Zuriickhaltung des 
Herzgewichtes der Frau fUr das Lebensalter, in welchem physiologischerweise Mehr
belastungen zu erwarten sind, mit der 
Moglichkeit einer wiederholten, spie
lenden Anpassungsfahigkeit an wirk
lich eintretende Mehrbelastungen durch 
Fortpflanzungsvorgange 1• Also auch 
hier begegnen wir einem Parallelismus 
zwischen zentralem Triebwerk der Blut
versorgung und zu versorgendem Kor
per bereich. 

Man braucht wohl ebensowenig 
Bedenken zu tragen, die Zuriickhaltuug 
des Korpergewichtes auf der einen Seite 
und die Zuriickhaltung des Herzge
wichtes auf der anderen Seite als zwei 
in einem gewissen gegenseitigen Ab
hangigkeitsverhaltnis stehende, im Bau
plane des Weibes vorgesehene Aus
sparungen anzusehen, wie ja doch auch 
der vorsichtige N aturforscher gewillt sein 
diirfte, ohne weiteres die groBere Auf
nahmefahigkeit des weiblichen Becken
giirtels auf die bevorstehende Passage 
des Kindes zu beziehen, ohne fUrchten 
zu miissen, sofort in den Ruf eines 
"ZweckmaBigkeitsspekulanten" zu ge
raten. 

Die in den Raumverhaltnissen des 
Korpers zum Ausdruck kommende 

Abb. 52. Gelegentliche Ubertreibung der Geschlechts
unterschiede durch die Mode bei beiden Geschlechtern. 
(Nach Sellheim: Geheimnis vom Ewig-Weiblichen. 

2. Auf1. Stuttgart, Enke 1924.) 

Sexualdifferenz laBt sich auf Eigentiimlichkeiten im Knochengeriist zuriickfiihren. 
Wir erkennen bei der Frau die langere, starkere und leichter nach hinten durchbiegbare 
Lendenwirbelsaule, den in seinem unteren Umfange leichter konzentrisch aufweitbaren 
und im ganzen spielend kopfwarts verschieblichen Brustkorb; femer die breiter als beim 
Manne ausladenden Darmbeinschaufeln als Tragflachen fiir den Bauchinhalt und die 
Montierung des Beckens von vomheroin auf den auffallend niederen Tragsaulen der bei 
der Frau kiirzeren Beine. Alles das bedeutet im Bauprogramm des weiblichen Skeletts 
einen Hinweis auf das Hinzubauen in der Tragzeit, ohne die Balancierung des durch 
das Kind vermehrten Korpergewichtes zu gefahrden. 

1 Sellheim. Geschlechtsunterschied des Herzens. Geheimnis vom Ewig.Weiblichen 1. c. S.209. 
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Beim wirklichen Hinzukommen der Frucht erhiilt die in der ubrigen Zeit auf einer 
Art J ugendstadium verharrende Stellung des Beckens zum HOrizOilt innerhalb des Skelettes 
(die als "Neigung des Beckens" bezeichnet wird) bei der Frau denselben Grad wie bei 
dem in der Belastung seines Skelettes nach dem Ausgewachsensein sich gleichbleibenden 
Manne erst durch die Vollbelastung mit der Schwangerschaft. 

Jedenfalls erscheint solch weitgehende Vorsorge fur Mehrbelastung im Bauplane 
gerade beim Menschen, der durch den Ubergang von der horizontalen zur aufrechten 
Korperhaltung an sich das riskierteste Korpergebaude hat, am ehesten angebracht. 

Abb. 53. Unterschiede im Verhii.ltnis vom Vorder- zum Hinterkorper beim Saugetier. 
Schwarz ist der Stier mit seiner tiberwiegenden Vorderhand, weill die Kuh mit ihrer tiberwiegenden 

Hinted,land. (Schematis ch.) 

(Nach Sellheim: Geheimnis vom Ewig-Weiblichen. 2. Auf!. Stuttgart, Enke 1924,) 

Man ist versucht zu sagen: alles weist darauf hin, die Schwangerschaft geradezu 
als den hochsten Grad des Ausgewachsenseins des Frauenorganismus zu 
betrachten. 

Zu allen diesen mehr oder weniger deutlich verkorperten oder im K6rper sichtlich 
eingeschlagenen Vorkehrungen fur eine raumliche Entfaltung erwacht mitder wirklichen 
Inbetriebnahme der weiblichen Organisation fur das Vollbringen der Fortpflanzungs
aufgaben in der Schwangerschaft ein im Vergleich zu dem, was man im all
taglichen Betriebe des Organismus zu sehen gewohnt ist, ungeahnt hoher 
Grad von Volumveranderlichkeit des Unterleibes unter Beteiligung des 
Ton us- Turgorspieles. 

AuBer dem im Betriebe des ausgewachsenen Organismus gewohnten raumlichen 
Verstellungsmittel durch Muskelwirkungen an sich werden aIle Mittel der Hin- und 
Herbeweglichkeit, die es im organischen Leben uberhaupt gibt, mobil und 
nutzbar gemacht. Dabei erscheinen schon die gewohnten Muskelwirkungen in ihrer 
Allseitigkeit den ublichen Graden gegenuber gesteigert. 

Speziell in · der Bauchwandmuskulatur erfolgte die Hin- und Herverstellung in 
Schwangerschaft und Geburt nicht allein durch Muskelwirkung, sondern es wird dazu-
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wie wir (Abb. 54) 1 nachweisen konnten - ein progressives und wieder regressives Wachs
tum, ahnlich wie an der Fruchthaltermuskulatur, zu Hilfe genommen. 

DasZusammenvorkommen all dieserBewegungsmittel beriihrt uns urn so weniger 
wunderbar, als allenthalben Erscheinungen bestehen, welche den Ubergang einer Be
wegungsform in die andere klar legen, also einen biologischen, physikalischen und chemischen 
Zusammenhang aller untereinander erkennen lassen, was im Rahmen dieses Buches 
nicht weiter erortert werden kann. 

tl 1· __ 

a b c d 

Abb. 54. Progressives Wachstum der Bauchdeckenmuskulatur in der Schwangerschaft und wieder 
regressives Wachstum im Wochenbett. 

Graphische Darstellung der Inokommata und zugleich des V oluminhaltes der Bauchdeckenmuskula.tur 
im Zustand derRuhe, des progressiven Wachstumes in der Schwangerschaft, der Kontraktion im Friih
wochenbett unddes regressiven Wachstumes im Spatwochenbett nach H. Kiistner. Unter a Ruhe, unter b 
progressives Wachstum in der Schwangerschaft, unter c regressives Wachstum im W ochenbett, unter d 
Inokomma. In den schematischen Zeichnungen der Inokommata ist neben der Hohe dieser auch noch 
die GroBe und Lange des Musculus rectus beriicksichtigt. Die einzelnen Felder stellen namlich Schnitte 
durch Saulen dar. Es tritt demnach, wenn wir das Feld a, den Muskel in der Ruhe als Ausgangswert 
nehmen, wahrend der Graviditat, also in b, unter Hohenabnahme der Inokommata eine wirkliche 
Volumenzunahme, besonders durch das Langenwachstum des Muskels ein, deswegen ist das Feld langer, 
aber ebenso breit wie unter a dargestellt. 1m Spatwochenbett greift ein regressives Wachstum c Platz. 
Deswegen wird die GroBe von Feld c wieder gleich der von Feld a (oder bleibt in Wirklichkeit etwas 

dahinter zuriick). 
(Nach Sellhei m: Das "Lebendigwerden" von Fruchthalter, Fruchthalterausfiihrungsgang und Bauchwand 

als Schwangerschaftszeichen. Deutsch. med. Wochenschr. 1924. Nr. 32.) 

Auch die Mobilmachung und das Wiederaktivwerden alIer jemals im 
Laufe der Entwicklung vorkommenden Verstellungsmittel auf einmal im 
Zustande des Ausgewachsenseins des weiblichen Organismus hat deshalb 
nichts Auffallendes, weil ja alle diese organischen Hilfsmittel im Laufe der Stammesent
wicklung in Anwendung kamen. 

1 Sellheim, Geburt des Menschen. Wiesbaden, J. F. Bergmann 1913. S. 138, 139, 270 uSW. 
Derselbe, Befestigung der Eingeweide im Bauch im allgemeinen und bei Mann und Frau im 

besonderen. Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gyn.a.kol. Bd. 80. S.302, 304 usw. 
Derselbe, Weiterstellung des Bauches, Fasziendehnung und Dehnungsstreifen der Haut. Monats

schrift f. Geburtsh. u. Gynakol. Bd. 63. S. 190. 
Dersel be, Das "Lebendigwerden" von Fruchthalter, Fruchthalterausfiihrungsgang und Bauch

wand als Schwangerschaftszeichen. Deutsche med. Wochenschr. 1924. Nr. 32 und 
Kiistner, H., Physikalische und anatomische Untersuchungen der Bauchwand, speziell ihrer 

muskulOsen Partien bei der Frau. Arch. f. Gynakol. Bd. 123. 

Sellhei m, Hygiene und Diiitetik der Frau. 12 
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Sofern die Eigenentwicklung des Individuums fUr eine Wiederholung der Stammes
entwicklung gilt, erscheint denn auch eine solche Wiederholung aller jemals im organischen 
Betriebe in der aufsteigenden Entwicklung beniitzten Bewegungsmittel gerade in Schwanger
schaft und Wochenbett durchaus am Platz. 1st die Schwangerschaft doch der Zeitpunkt, 
im welchem im SchoBe der Mutter neues Leben erwacht, mit anderen Worten: in der 
Eigenentwicklung die Stammesentwicklung buchstablich rekapituliert wird. 

Dabei ist es ohne weiteres verstandlich, daB der in tra uterine B ele bungsvorgang, 
der vomFotus alsWachstumszentrum ausgeht, als formlicher "Entwicklungs
gang" auch auf den unmittelbar benachbarten weiblichen Fortpflanzungs
apparat und mehr oder weniger dariiber hinaus auch auf den weiblichen 
Gesamtorganismus ~ also auf den gemeinsamen Wachstumskomplex Kind 
plus Mutter - iibergreift. Alles das sind Teile, die bekanntlich auf die Wieder
erweckung eines jugendlichen oder wieder verjugendlichten Wachstumes durch einen be
sonderen Einschlag an Potenz abgestimmt sind. 

Sofern es sich um ein langsames Hin- und Hergehen des Bauchvolumens, 
Hingehen in der Schwangerschaft und Hergehen im Wochenbett handelt, diirfte das Ver
haltnis des unentwegten Zusammenschlusses aller Teile im Bauche zu einem Ganzen unter 
Zuhilfenahme einer besonders hochgradigen lebendigen Anpassungsfahigkeit des weiblichen 
Organismus wohl auf keine weiteren Schwierigkeiten mehr stoBen. 

Wie laBt sich aber die Aufrechterhaltung des Bauchgefiiges iiber die Zeit 
der groBten U mwalzung wahrend der ziemlich jah erfolgenden Entleerung des Frucht
halters und damit von bald zwei Drittel des Bauchvolumens erklaren? 

Auf diese Frage gibt uns ein Blick in den Betrieb des lebenden Organismus eine be
friedigende Antwort, die geeignet erscheint, der automatischen Anpassungsfahigkeit des 
weiblichen Organismus die Krone aufzusetzen. 

Statt der bei oberflachlicher Betrachtung vermuteten Kontinuitatsaufhebimg der 
Bauchwand im Bereiche des Beckenbodens erfolgt nur eine Verlegung des Verlaufes 
der Kontinuitatsgrenze von auBen nach innen bis zur Grenzedes sich ent
leerenden und mit der Entleerung erhartenden, sich mehr und mehr 
verfilzenden und versteifenden Organes zuriick (Abb. 55). 

Zum deutlichen Zeichen fiir den eingetretenen Vollzug des funktionellen Umschwunges 
erhalt nunmehr die Organwand den Bauchpressendruck nicht mehr wie bei der· bloBen 
AbfUllung in ein anderes innerhalb der BauchhOhle liegendes Eingeweide von allen Seiten 
gleichmaBig, sondern wie jede andere Bauchwandstelle von innen nach auBen 1. 

Die Sicherung des Zusammenhaltes durch das Einspringen der sich kontrahierenden 
und mit der Bauchwand eins werdenden Organwand gilt iibrigens in gleicher 
Weise, wenn auch der geringeren Eroffnung wegen in geringerem Grade, fUr die Entleerung 
von Harnblase und Mastdarm. Nur sind im Gegensatz zur Geburt die Vorgange vollkommen 
eingespielt. 

Schwangerschaft und Geburt bringen bei der GroBe der Hin- und Her
bewegung die Gefahr mit sich, daB nicht alles wieder in die alte Form zuriick
kehrt. Insbesondere besteht bei der Geburt die BefUrchtung, daB der Beckenboden, 

1 Genauere Ausftihrungen tiber diesen Vorgang finden sich in der Arbeit des Verfassers: Aggregat
zustand, Elastizitat und Festigkeit des Bauches. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynakol. Bd. IS. S. lOS. 
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der vorlibergehend so gewaltig umgeformt und derangiert werden muB, nach Vollendung 
des Aktes seine Stlitzfunktion nicht sofort und nicht vollig wieder libernehmen kann. 

Dann bleiben die Folgen natlirlich nicht aus: ,Tatsachlich wandeln krankhafte 
Erschlaffungszustande in ihrer Entstehungsgeschichte geradezu die nicht 

a 

o 

Abb. 56. Schlotterbauch (e) als dauerndes widerrechtliches Besetzthalten des legitimerweise nur voriiber
gehend vom schwangeren Fruchthalter eingenommenen Raumes im Bauche (b) und der Vorfall (e) als 
dauerndes Herausgetretensein der Eingeweide entlang des fiir die Geburt voriibergehend sich offnenden 

Weges (c). 

(Nach Sellheim: Geheimnis vom Ewig-Weiblichen. 2. Aufl. Stuttga.rt, Enke 1924.) 

wieder ganzlich rlickgangig gewordenen Bahnen, welche die Beschlagnahme 
des Bauches in der Schwangerschaft und erst recht die in viel klirzerer Zeit und mit gewisser 
Gewalt sich vollziehende Wegbildung flirs Durchlassen des Kindes unter der Geburt zurlick
gelegt haben (Abb. 56). 

Daraus konnen sich bleibende Zustande ergeben, welche man, soweit sie dem Platz
anspruch des schwangeren Fruchthalters folgen (Abb. 56b), als "Schlotterbauch" (Abb. 56e) 
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und, soweit sie den Geburtsweg des Kindes einschlagen (Abb. 56c), als "Eingeweide
vorfalle" (Abb. 56e) bezeichnet. 

Die Nebeneinanderstellung der Beckenbodenmuskelpraparate unter der Geburt 
und beim Prolaps 1 zeigen deutlich den Vorfall als das dauernde Herausgetreten
sein der Eingeweide entlang des fur die Geburt des Kindes vorubergehend 
sich offnenden Weges. 

Bei diesem Bankrott des naturlichen Zusammenhaltes wird alles, was halten mag, 
angestrengt, urn den Vorfall zuruckzuhalten: die Bander, das Bauchfell; selbst Harn
leiter, zufUhrende GefaBe und Nerven (Abb. 56e) erscheinen mit einem unnaturlichen 
und allen diesen Gebilden auf die Dauer unzutraglichen Zuge belastet. Doch sind das 
nur Ausnahmen, die zur Illustration der durch Schwangerschaft und Geburt bei unzu
reichender Konstitution oder unzweckmaBigem Verhalten - insbesondere bei erstmaliger 
Inbetriebnahme des Fortpflanzungsapparates in zu spatem Lebensalter 2 -heraur
beschworenen Gefahren dienen sollen. Der Dehnung des Beckenbodens uber seine Elasti
zitatsgrenze als Veranlassung fUrs Zustandekommen des Prolapses entspricht in der Atiologie 
des erworbenen Schlotterbauches die Fasziendehnung an der vorderen Bauchwand, welche 
in hOherem Grade vorkommend geradezu als die Quittung fUr ein nicht ausreichendes 
Einspringen der Muskelverstellbarkeit angesehen werden darf. In der Regel stellt sich 
die Zusammenhaltfunktion der Bauchmuskeln sowohl an der vorderen Bauchwand als 
Vorbeugemittel des Schlotterbauches, als auch am Beckenboden als Vorbeugemittel des 
Vorfalles prompt und hinreichend sicher wieder her. 

DaB bei kraft- und saftlosen, auch in ihrer Korperausbildung unfertig 
gebliebenen (sogenannten asthenischen) Menschen ein dem soeben geschilderten 
erworbenen Schlotterbauche ahnliches, lediglich aus unvollendeter Entwicklung mit
gebrachtes oder durch Hinzukommen von geringen Anstrengungen vollendetes Bild von 
Schlotterbauch vorkommt 3, durfte sich nach unserer Auffassung ungezwungen dadurch 
erklaren lassen, daB dabei entweder am Tonus der Bauchdecken oder am Turgor der Ein
geweide nebst dem dahinterstehenden Zirkulationsapparat oder schlie.Blich gar am Zu
sammenspiel beider Faktoren zur normalen Befestigung des Bauches durch und durch 
fltwas fehlt. 

Wenn die Anstrengung allein, also bei guter Konstitution und ohne daB Schwanger
schaft und Geburt geschadet haben, zu Vorfall fUhren soIl, so mu13 sie schon au.Berordentlich 
groB sein. Es handelt sich dabei weniger urn die Uberdehnung des Beckenverschlusses 
als vielmehr urn das Abgleiten der Organwand von den BeckenverschluBmitteln und dabei 
Nachlassen der Verankerungen zw~schen Beckenboden und durchtretenden Eingeweide
schlauchen. Es illustrieren diese in der Hauptsache durch Uberanstrengung zustande 

1 Nachzusehen auf zwei Abbildungen in dem Vortrage des Verfassers: Einige Bilder und Bemerkungen 
zur Erkrankung der BeckenverschluBmittel vor und wahrend der Prolapsoperation. Monatsschr. f. Geburtsh. 
u. Gynakol. Bd. 36. H. 2. S. 141. 1912. 

2 Vgl. die Arbeiten des Verfassers: Der Genitalprolaps als Folge spater Heirat der Frau. Zeitschr. 
f. sozlale Med. usw. Bd.5. S. 127. 1909 und die Arbeiten seines Schiilers M. Fetzer tiber das gleiche Thema 
in Beitr. z. Geburtsh. u. Gynakol. Bd. 15. H. 2, sowie Mtinch. med. Wochenschr. 1910. Nr. 2, die in der 
Folge weitere Bestatigung gefunden haben. 

3 Vorztigliche kritische Zusammenstellung des tiber den Zustand Bekannten findet sich bei Ma th es, 
Der Infantilismus, die Asthenie usw. Berlin, S. Karger 1912. 
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gekommenen Vorfalle bei jungen, kraftigen, gesunden Madchen, wie weit in dieser Richtung 
ein Millbrauch der weiblichen Organisation gelegentlich getrieben wird. 

Die Wechseljahre fiihren zu einer Schrumpfung des Genitalapparates innerhalb 
des an sich noch ungefahr gleich groB bleibenden, vor allen Dingen im unnachgiebigen 
Knochenrahmen ausgespannten Beckenbodens, was eine gewisse Lockerung des Becken
verschlusses bedingt. Dieses Lebensalter wird daher fiir das Eintreten eines Vorfalles durch 
zu starke korperliche Anstrengung ein "gefahrliches Alter". 

Unter optimalen Umstanden vertragt der Unterleib der Frau den gewaltigen Umbau 
yom nichtschwangeren bis zum hochschwangeren Zustande und von da wieder zuriic~ 
zum nichtschwangeren ohne Nachteil fUr den Zusammenhalt des Korpergebiiudes Bogar 
viele Male hintereinander. Das beruht, wenn wir es ganz unbefangen ausdriicken und uns 
an dieser Stelle nicht auf physiologische Details einlassen 1 wollen, auf nichts anderem 
als der dem Frauenbauch in so hohem Grade eigentiimlichen "lebendigen Anpassungs
moglichkeit". 

Diese Fahigkeit des Frauenorganismus, in dem wie im Mannerorganismus jedes 
Platzchen ausgefiillt ist, unter Zuriickgreifen auf all die angegebenen Mittel, miihelos 
eine Art "Komplementarraum" herzugeben, ist im Sinne des Einschlages einer "besonderen 
weiblichen Entwicklungspotenz" zu deuten, die mit dem Anheben jedes "frucht
baren Entwicklungsganges des weiblichen Fortpflanzungsapparates" auch im Stadium 
des an sich Ausgewachsenseins herausgelassen werden kann. 

Jedenfalls konstatieren wir eine Volumverandedichkeit des Bauches mit 
"Vorriickung" (in der Schwangerschaft) und "Wiederzuriickriickung" (im Wochen
bett) der "Indifferenzlage", urn welche herum die Bauchmuskulatur in erweitemdem 
und verengemdem Sinne, als wenn eine Volumveranderung gar nicht stattgefunden batte, 
ohne alle Anstrengung herumspielen kann. Das ist der Ausdruck des durch die Fort
pflanzungsvorgange zu hOherer Leistungsfahigkeit erweiterten Tonusspieles der Bauch
wandmuskulatur. 

Ubrigens dad tiber die am meisten in die Augen fallende Volumverstellbarkeit der 
Bauchwand im Sinne des "Tonusspieles" nicht vergessen werden, daB ein ganz ahnlicher 
Vorgang der Volumveranderung mit Vorrtickung und Wiederzuruckruckung 
der Indifferenzlage, urn welche der "Turgor" in erweiterndem und verengern
dem Sinne am BlutgefaBapparat sich herumbewegen kann, an dem die Volum
schwankung mitmachenden Eingeweidepaket, besonders am Fruchthalter, ausweislich 
der tatsachlichen Veranderungen in der Weite des BlutgefaBgebietes in Schwangerschaft 
und Wochenbett, angenommen werden muB. 

Fur jedes Schwangerschafts- und Wochenbettstadium wird scheinbar 
immer wieder eine neue Gleichgewichtslage, urn welche das Tonus- und 
Turgorspiel miihelos herumpendelt, eingenommen. Dadurch erklart sich auch 
die sonst unverstandliche Tatsache, daB in allen puerperalen Stadien der Druck 
im ganzen Bauche, wie auch in seinen einzelnen Hohlorganen (die Entleerungs
bewegungen natudich ausgenommen), in weiten Grenzen ohne Rucksicht 

1 Belege fiir die in dieser kurzen Fassung sich oft als Behauptungen ausnehmenden Angaben sind 
nachzusehen in der ausfiihrlichen Arbeit des Verfassers tiber die Befestigung der Eingeweide im Bauche 
tiberhaupt, sowie bei Mann und Frau im besonderen in der Zeitscbr. f. Geburtsh. u. Gynakol. Bd. 80. H. 2. 
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auf den Fiillungsgrad um den Atmospharendruck herum sich bewegt, wie 
es der Funktionsweise der eingeschlossenen Eingeweide am zutraglichsten erscheint. 

Vieles, ja das meiste von dem, was man sich gewohnlich unter dem Bilde der 
Elastizitat vorzustellen pflegt, erfolgt bei der yom weiblichen Organismus verlangten 
Form- und Volumveranderung unter Einspringen einer lebendigen Hin- und Herbeweg
lichkeit der Gewebe unter Zuhilfenahme von Muskelwirkung, Zirkulations
veranderung und Wachstum. 

Man darf wohl sagen, daB die urspriingliche, lebendige, unbeschrankte Anpassungs
fahigkeit der organischen Substanz nach allen Richtungen trotz der beirn Menschen so 
weit vorgeschrittenen Spezialisierung und Differenzierung in glatte und quergestreifte 
Muskelelemente sowie elastische Gewebe auch hier noch ihre gelegentlichen Triumphe 
feiert. 

In dem MaBe, wie diese lebendige Anpassungsfahigkeit des Protoplasma der Gewebe, 
deren geringere Grade doch auch auBerhalb der Schwangerschaft im Betriebe des Organismus 
nicht vermiBt werden, in ihrer Leistungsfahigkeit iiber der Materialeigenschaft Elastizitat 
steht, erhebt sich auch die Leistungsfahigkeit der technischen Einrichtung der automatischen 
Anpassungsfahigkeit des lebenden Organismus iiber die Maschine. 

In dem MaBe aber, wie dem Muskelspiele im Sinne der Expansion und Kontraktion, 
sowie der Verstellbarkeit der Indifferenzlage dieses Muskelspieles bei der Frau und erst 
recht am Bauche der schwangeren Frau eine besonders hervorragende Rolle zukommt, 
iibertrifft in bezug auf die Konservierung dieser lebenden Anpassungs
fahigkeit des Organismus auch der Frauenbauch den Mannerbauch. 

Das ist doch ein betrachtlicher und auch praktisch nicht unbedeutsamer 
Geschlechtsunterschied. Er bedingt, um das an dieser Stelle nur noch ganz kurz zu 
erwahnen, recht verschiedene Reaktionen von Mann und Frau auf an sich gleiohe An" 
forderungen. 

Die hochgradige, spielende Anpassungsfahigkeit, die den Aufgaben des Fortpflanzungs
lebens zugute kommt, hat namlich ihre Kehrseiten fiirs iibrige Leben. Ein Gebilde, das 
wie der Frauenbauch auf eine starke VoluIliveranderlichkeit, gepaart mit leichter Ver
schieblichkeit seiner Eingeweide im Sinne einer Beanspruchung "von innen heraus" so 
weitgehend eingerichtet sein muB, kann sich auf dauernde oder wenigstens sehr oft wieder
holte Beanspruchung seiner Festigkeit durch korperliche Anstrengung "von auBen her" 
niemals so stabil erweisen, wie der ein fiir allemal derber gefiigte, in allen Teilen fester 
gelegte und mehr auf eine VolumgroBe mit geringen Schwankungen zugeschnittene 
Mannerbauch. 

Zeiten, in welchen die Frauen unserer landwirtschaftlichen Bevolkerung ohne wei teres 
fiir die Manner einsprangen und Madchen tatsachlich wie Knechte arbeiteten, bestatigten 
zur Geniige, daB der Frauenorganismus derartigen Anstrengungen auf die Dauer, 
wenigstens ohne Gesundheitsschadigung, nicht gewachsen ist. 

Daran konnen wir nicht achtlos voriibergehen. Die Zeitlaufte ford ern von uns 
Frauenarzten gebieterisch, die aus dem praktischen Leben sich ergebenden Gesichtspunkte 
naoh dem Stande unserer Wissenschaft zu orientieren. Diese Aufgabe fant ganz 
besonders der Hygiene und Diatetik der Frau zu. 
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Wir haben die Entdeckung machen mussen, daB unser tatsachliches Wissen in den 
entsoheidenden Grundlagen noch ein reoht besoheidenes zu nennen ist. Der Ernst der 
Situation verlangte daher, diese Grundlagenzu revidieren und zu verbessern. Nur so konnen 
wir die Berechtigung erwerben, bei der zukunftigen N euordnung der in letzter Zeit so stark 
verschobenen Beziehungen der Geschlechter zum Leben und Fortpflanzungsleben ein 
Wort zum Wohle der Frauen mitzusprechen. Fur unser Kapitel Frauenkleidung haben 
aber diese Ausftihrungen aktuelle Bedeutung. 

Um die Leistungsfahigkeit des Korpergebaudes zu beurteilen, die duroh die Kleidung 
nioht beeintrachtigt werden darf, gehen wir weiterhin von den von ihm verlangten 
Funktionen aus. Die lebenswiohtigen Korperfunktionen, welche eine Hin- und Her
beweglichkeit des Bauches erfordern, sind Atmung, Blutzirkulation und Verdauung. 
Dazu kommt als eine den hOchsten Grad der Hin- und Herbeweglichkeit in Anspruch 
nehmende Funktion bei der Frau die Fortpflanzung. 

Die Atmung ist in erster Linie eine Bewegung der BrusthOhle. Da aber zwisohen 
Brusthohle und BauohhOhle keine feste, sondern eine, und zwar eine besonders bei der 
Respiration bewegliche Grenze in Form des Zwerchfelles als des HauptatemrilUskels be
steht, so macht der Bauch die Atembewegungen mit. Es weitet sich und verengert sich 
der Brustkorb nicht nur in seinem auBeren Umfange. Auoh die Brustbauohgrenze wird 
wie ein Spritzenkolben hin- und hergeschoben. Die Abflachung der Zwerchfellkuppel 
bei der Einatmung wird duroh den zwar versohieblichen, in seiner Form also modellier
baren, in seinem Volumen aber ziemlich unveranderlichen Bauchinhalt auf das von den 
Bauchdecken verkleidete Skelettfenster des Rumpfes weitergegeben. Die Bauchwand 
wird vorgewolbt. Die Auswolbung des Zwerchfelles bei der Ausatmung nach oben ist 
umgekehrt von einem Nachrucken der Eingeweide und der Engerstellung der Bauchdecken 
gefolgt. So pendelt der Bauchinhalt und die Bauchwand, d«;lm Zwerchfelle nach unten an
gehangt, mit der Inspiration und Exspiration hin und her, ungefahr wie das Gewicht am 
Schmiedeblasebalg. Die Atmung bedingt eine Volumveranderung der BrusthOhle, aber 
nur eine Formveranderung des Inhaltes der Bauchhohle. 

Behinderung der Bauchatmung bedeutet Verminderung der Zwerchfellatmung und 
Mehrbelastung der Brustatmung. Man ist eine Zeitlang in dem Irrtum befangen gewesen, 
der Frau - weil sie durch das Korsett gehindert war, von ihrer Bauchatmung genugend 
Gebrauch zu machen - von Natur aus einen hoheren Grad der Brustatmung und einen 
geringeren Grad der Bauchatmung zuzugestehen. 

Da der Luftwechsel in den Lungen 3-4 Liter betragt, so ist die Atembewegung 
und die auf die Bauchwand entfallende Exkursion recht betrachtlich (Abb. 57 a). 

Die BauchhOhle kommt als Blutreservoir in hohem Grade in Betracht. Abgesehen 
von dem Wechsel zwischen der Zeit der Verdauung und der Ruhe der Verdauungsorgane 
gehen Lustgeftihle mit einer gewissen Blutleere im Bauche und Unlustgeftihle mit einer 
gewissen Blutuberfullung im Bauche einher 1. Wir wissen, daB bei schweren Zirkulations
storungen fast das ganze Blut in der BauchhOhle Platz haben kann. Wenn wir darandenken, 
daB das disponible Quantum etwa 3 Liter betragt, so kann der Blutwechsel eine recht 
bemerkenswerte Volumveranderung des Bauches im Gefolge haben. 

1 Weber, Ernst, Der EinfluB psychischer Vorgange auf den K6rper, insbesondere auf die Blut· 
verteilung. Berlin, Jul. Springer 1910. 
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Zieht man die Quantitat der auf einmal aufgenommenen Speisen und Getranke, 
sowie der auf einmal abgegebenen Fazes und Urinmenge in Betracht, und denkt man 
dabei noch an den nicht unbetrachtlichen Gaswechsel zwischen Darm und umspinnender 
Blutbahn, so erfordert auch der geregelte Ablauf der Ernahrung einen zu beachtenden 
Volumwechsel des Bauches (Abb. 57 b). 

Diese Form- und Volumenveranderungen miissen von einer hin- und hergehenden 
Bewegung der Bauchmuskulatur getragen werden. 

Bei der Frau kommen zu dieser auch dem Manne eignenden Hin- und Herbeweg
lichkeit des Bauches noch die Anspriiche des Fortpflanzungslebens (Abb. 57 c). Die alle 
vier Wochen zur Erhaltung der Fortpflanzungsbereitschaft einsetzende Blutwelle ver-

c chwan cr-

Abb.57. Die Volumbeweglichkeit des weiblichen Kiirpers bei der Atmung, Nahrungsaufnahme und de:, 
Forlpflanzungs betii.tigung. 

mehrt die Blutmenge im Unterleib voriibergehend nicht unbetrachtlich. Die Kongestion 
beginnt schon einige Tage vor der Regel und verliert sich mit dem Ausbluten des Uterus. 
Wie gewaltig diese Blutwelle sein muB, konnen wir aus den krankhaften Steigerungen 
bei myomatosen Geschwulstbildungen der Gebarmutter entnehmen; dort schwillt das 
Organ so an, daB sich sein Volumen ums Doppelte vergroBert und direkt als raum
beschrankende Belastigung empfunden wird. 

Ganz unvergleichlich groB ist aber die Zunahme des Leibes in der Schwangerschaft 
und die jahe Wiederabnahme durch die Geburt und die Riickbildung im Wochenbett. 
Zu diesen Korperveranderungen gesellt sich die gewaltige Zunahme der Brustdriisen in 
Schwangerschaft und Wochenbett und ihre Wiederabnahme nach dem Abstillen des Kindes 
(Abb. 57 c). Die Raumveranderung im Unterleib muB von den Bauchdecken und an den 
Briisten von der Hautbedeckung getragen werden. 

Um den Anspruch des Frauenleibes an Hin- und Herbeweglichkeit der Form und 
des Volumens vor Augen zu fiihren, habe ich in einer Abbildungsserie (Abb. 57 a, b, c, d) 
nebeneinander in schematischer Weise dargestellt: die Raumveranderung a bei der Ein-
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atmung und Ausatmung, b bei der Fiillung und Entleerung des Verdauungsapparates, 
c bei Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett und schlie.Blich, wie das ja in Wirklichkeit 
vorkommt, d bei Atmung, Zirkulationsanderung, Verdauung und Fortpflanzung zusammen 
bei einer Person. Die Blutflut und Blutebbe ist in der Abbildung au.Ber acht gelassen, urn 
die bildliche Wiederga be des Vorganges nicht zu sehr zu komplizieren. 

Das sind alles Volumveranderungen bei physiologischen Verrichtungen, welchen 
die Frauenkleidung Rechnung zu tragen hat, und zwar der Volumveranderlichkeit durch 
Atmung, Zirkulationsanderung und Verdauung ohne weiteres, der durch die Fortpflanzung 
bedingten, hochgradigeren Veranderung unter Weiterstellung und Wiederengerstellung 
der Kleidung. 

Zu dies en durch lebenswichtige Korperfunktionen bedingten Form- und Gro.Ben
veranderungen des Leibes geselIen sich noch Formveranderungen durch von au.Ben kommende 
Anforderungen des aIItaglichen Lebens. 

Beschaftigung und Beruf bringen mehr oder weniger ausgiebige Korperbewegung 
auch fiir die Frau mit sich. Schon bei jemand, der seine Hausarbeit verrichtet, kommt 
eine Abwechslung zwischen Stehen und Sitzen, Hin- und Hergehen, Heben, Biicken usw. 
in Betracht. Landwirtsfrauen, die an der Feldarbeit teilnehmen, machen sehr ausgiebige 
Rumpfbewegungen, wie Hacken, Mahen, Aufladen usw. Auch auf diese Arbeiten, ins
besondere auf die damit unvermeidbar verbundene Bewegung und Formveranderung 
des Rumpfes mu.B die Kleidung Riicksicht nehmen, sowohl was ihre Schwere als auch 
was ihre Formbeweglichkeit angeht. Eines pa.Bt da nicht fiir alles. So sahen wir, da.B 
die Frauen ganz von selbst bei schwerer Arbeit das Korsett ablegten und es sich urn den 
Leib herum leicht machten. Es entstand aus dieser Gewohnheit vielerorts geradezu ein 
Unterschied zwischen Werktags- und Sonntagskleidung. 

Das, was die Landarbeiterin schon durch ihren Beruf erfuhr, merkten auch die anderen 
Frauen, sobald sie Sport trieben. So verdanken wir zweifellos dem Radfahren, das ja 
Volksfortbewegungsmittel geworden ist, mancherlei Anregung zur Vereinfachung und prak
tischeren Gestaltung der Frauenkleidung. Reiten und Tennisspielen tragen in dem MaJ3e 
dazu weniger bei, als sie den Sport der oberen Zehntausend bilden und nicht Allgemeingut 
der Bevolkerung geworden sind. Es ist eben immer Zeit und Geld zum Wechseln des 
Kostiimes da. Immerhin gibt es Sportkorsetts und Sportgiirtel, welche jenen Sport
arten entstammen und schon als Fortschritt in bezug auf die Befreiung des Leibes von 
Einengung und Druck bezeichnet werden diirfen und, einmal auf den Markt geworfen, 
auch sonst Schule gemacht haben. Wie der Krieg der Vater alIer Dinge ist, so ist auch 
seine Einwirkung auf die Konstruktion der Frauenkleidung unverkennbar. 1m Kriege 
mu.Bte jede Frau arbeiten und gehOrig sich bewegen. Sie lemte einsehen,da.B das in der 
konventionelIen, steifen und komplizierten Kleidung nicht oder nicht gut ging. Die selbst
verstandliche Folge war eine wesentliche Vereinfachung und Entkomplizierung der Kleidung, 
das Produkt ein bequemes Gewand, in das man leicht hineinschliipfen und in dem man 
sich ausgiebig bewegen kann. 
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b) Die Brustdriise und die Brustwarzen. 
Das, was wir am Bauche mit der fortwahrenden, allseitigen Hin- und Rerbeweglichkeit 

als Zusammenhaltfunktion im steten Tonus-Turgorspiele gewahrleistet sehen, findet auch 
an jedem anderen Korperteile statt. Der Vorgang ist freilich iiberall etwas verschieden. 
Immer steht aber die auBere Bedeckung mit dem bedeckten Gebilde in einer elastischen 
Gegenwirkung. Doch ist auch dieses Spiel bei aller Zuverlassigkeit so fein abgestuft, daB 
von einem nennenswerten Druck der Bedeckung auf die Unterlage nirgends die Rede ist. 
Dadurch wird der Eindruck einer maBigen Prallheit, eine Art Strotzen, wie wir es an allen 
gesunden, jugendfrischen Korperteilen zu sehen gewohnt sind (Abb. 45), hervorgerufen. 
Jedenfalls konnen wir iiberall von einem Tonus der Raut und einem Turgor der darunter
liegenden Gebilde reden. Wir haben sofort den Eindruck, daB dieser Zusammenhalt nicht 
durch die Anordnung der Gewebsteile an sich, sondem vielmehr zum guten Teile durch 
eine lebendige Funktion aufrechterhalten werde. In dies em Sinne haben wir ein ganz 
bestimmtes Gefiihl fiir die Unterscheidung des Leben-
den von dem Toten, und der Gedanke, daB hier etwas 
kiinstlich zu stiitzen ware, kommt uns iiberhaupt 
nicht (vgl. Abb. 45). 

Der Tonus der Raut ist von der Elastizitat 
der Raut selbst, von dem Spannungsgrade der in ihr 
ausstrahlenden, feinen Muskelziige, ihrer Innervation 
und schlieBlich von dem Fiillungsgrade der ihrerseits 
auch wieder unter NerveneinfluB stehenden Hautge
faBe abhangig. So viele Faktoren zur Erzeugung 
dieses Rautturgors beitragen, ebenso viele stehen 
ihm auch als Reguliermittel zur Verfiigung. 

Eine . gute Rautpflege - an Stelle der im 
Kulturleben ausfallenden, allseitigen, natiirlichen 

Abb. 58. Brust einer stillenden Frau. 
(Nach einem Original der A. G. fiir 
hygienischen Lehrbedarf in Dresden.) 

Ubung - hat also die Aufgabe, die Raut durch kiinstliche Ubung elastisch und funk
tionsfahig zu erhalten. 

Der Turgor der von der Raut bedeckten Gebilde ist von der Fliissigkeitserfiillung 
der Gewebsspalten, von der Fullung der Blutgefa13e, und diese wieder sind von der Inner
vation abhangig. Bei driisigen Teilen kommt noch der Sekretionsdruck in den sekret
erfullten Rohlraumen hinzu, der iibrigens bis zu gewissem Grade in einer Wechselwirkung 
zur Blutzirkulation und ihren Nervenimpulsen steht. 

Es handelt sich also bei dem Tonus-Turgorspiele der mit Haut bedeckten Korper
formen um das Hin- und Herwogen und Sich-das-Gleichgewichthalten von einem auto
matisch regulierbaren Spannungszug an der Raut und einem gleichfalls von selbst verst ell
baren Quellungszustande des bedeckten Korpergebildes. Ich bin auf diese Art des Tonus
Turgorspieles noch eingegangen, weil es auch in einem uns ganz besonders interessierenden 
Teile eine hervorragende Rolle zur Befestigung spielt, in der weiblichen Brustdriise. Das, 
was der weiblichen Brustdriise das Volle, das Strotzende, Vielversprechende verleiht und 
sie in dieser Richtung fiir das Auge, mehr noch fiir das Gefiihl, von dem iibrigen Korper 
abstechen laBt, ist das an dieser Stelle vollendete Tonus-Turgorspiel, welches uns das 
waltende Leben direkt verrat. 
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Es gibt in der Tat auBer dem den Fruchthalter beherbergenden Bauche auch keinen 
Korperabschnitt, der so hochgradiger Volumschwankungen fahig ware wie die weibliche 
Brust. Sie vergroBert sich, abgesehen von den inkonstanten und geringfugigen Volum
veranderungen parallel dem Menstruationszyklus, in der Schwangerschaft und erst recht 
im Wochenbett um das Vielfache, umnach dem Absetzen des Kindes ihren urspriinglichen, 
oder wenigstens fast ihren ursprunglichen Umfang wieder einzunehmen (Abb. 58 und 59). 
Das gilt wenigstens von dem in Funktion tretenden Drusengewebe. Das ganze Gebilde 
einschlieBlich der es bedeckenden Haut sollte - wie uns das gesunde Beispiel lehrt -
diese Volumschwankung vollkommen d. h. wenigstens ohne wesentlichen Ruckstand 
mitmachen. 

Eine Tauschung wird oft durch Fettablagerungen bewirkt. Schon an der jungfrau
lichen Brust an sich, erst recht an der zu lange Zeit brach liegenbleibenden, jungfraulichen 
Brust flillt Fett das Organ und laBt die Drusenlappchen fur das Gefuhl mehr und mehr 

Pubertal. Jungfrau. 5chwangerschafl. 51i11 peri ode. Ruckgebildef. 

Abb. 5(>. Volumbeweglichkeit der Brustdrusen. 

verschwinden. In der vollfunktionierenden Brust ist flir Fett kein Platz. Doch wird nicht 
selten. durch eine unzweckmaBige Lebensweise in der Zeit der Riickbildung der Brust 
nach dem Abstillen der von dem sich zuruckbildenden Driisenapparat freigegebene Platz 
mit Fett ausgefullt. Somit bleibt der durch die Drusenfunktion vorubergehend in An
spruch genommene Erganzungsraum (Komplementarraum) durch unnutzes Fettgewebe 
dauernd besetzt. Dieser Baufehler gilt also sowohl von der zu lange brachliegenbleibenden 
Jungfrau, als auch von der mit dem - oft verfruhten - AufhOren des Stillens in Luxus· 
konsumption von Nahrung verharrenden Wocbnerin, also bei Frauen, welche sich in bezug 
auf die Regulierung ihrer Fortpflanzungsfunktion und ihres Nahrungskonsumes nicht 
genugend in der Hand haben. 

1m Gegensatz zn der haufigen Erscheinung der Fettbrust bei spaten Jungfrauen, so
wie bei Frauen, die geboren und gestillt haben, sehen wir als Norm - wenn auch in nicht 
allzu haufigen Fallen - die Brustdriisen an sich klein und fast nur drusenhaltig, sowohl bei 
Jungfrauen als auch Frauen, die rechtzeitig und ausgiebig die Brustdrusenfunktion ab
solviert haben. Die Ruckkehr von der gewaltigen Zunahme wahrend der Vollfunktion 
zur ursprunglichen, fast wieder jungfraulichen GroBe, Form und Konsistenz beweist eben 
die .natiirliche Volumveranderlichkeit dieses Organes mit der Entfaltbarkeit und Wieder
zusammenfaltbarkeit ihres Erganzungsraumes. 
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Das gleiche Verhalten nehmen wir ubrigens auch beim freilebenden Saugetier wahr; 
dort bleibt - abgesehen von der starker ausgezogenen Zitze - freilich auch ein kleiner, 
dauemder VolumuberschuB ubrig, der den Jager aber erst bei genauerem Zusehen ein 
Stuck, das gesaugt hat, von einem, das noch nicht gesaugt hat, unterscheiden laBt. Jeden
falls werden in der freien Natur derartige gewaltige Verunstaltungen der Brust, wie wir 
siebeim Menschen als Fettbrust und Hangebrust fast als Regel sehen, ganzlich vermiBt. 

Schon die heutigen Naturvolker konnen nach den Stichproben, die wir aus Abbildungen 
und Beschreibungen entnehmen, nicht mehr als gute Beispiele fur eine vollkommene Hin
und Herbeweglichkeit des Brustdrusenvolumens gel ten. Wir sehen vielmehr dort oft im 
Gegensatz zu der ausgezeichneten Ruck-
bildung des Bauches auf seine jungfrauliche 
Form eine bleibende ubermaBige Ausdeh-

Abb. 60. UbermaBiges Stillen verhindert die 
Riickbildung der Brustdriisen (Siamesin). 

Abb. 61. Schlauchformig verlangerte Brust durch die 
Unsitte, dem auf dem Riicken getragenen Kinde die 
Brust iiber die Schulter hinweg oder unter dem Arme 

hindurch zu reichen. 

nung der Bruste. Es scheint das in einem MiBbrauch, in einer Art Ubertreibung der 
Funktion seinen Grund zu haben; besteht doch bei vielen Volksstammen die Sitte, oder 
besser gesagt die Unsitte, Kinder lange uber das Alter, in dem die Natur durch Auftreten 
des Gebisses zu erkennen gegeben hat, daB der SproBling nunmehr an der Mutterbrust 
nichts mehr zu suchen hat, zu stillen (Abb. 60). DaB da, wo die Natur eine etwa ein
jahrige Besetzung des Komplementarraumes vorgesehen hat, ein MiBbrauch uber das 
Doppelte und Dreifache der Zeit hinaus zu einer Uberdehnung und dauemden Hyper
trophie fiihren muB, ist leicht einzusehen. Mit dieser Annahme wurde auch uberein-
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Abb. 62. Das Nahren von Schweinen mit der menschlichen Brust (Sakai-Frauen, Hinterindien). 
(Nach FreiheIT v. Rei tzenstein: Die Frau bei den Naturvolkern.) 

a b 

Abb. 63. a Selbsthaltefunktion der Briiste im gesunden Organismus. b Verkiimmerung der Brustdriisen 
und Lockerung ihrer Befestigung durch schlechte Sitzhaltung in schlechter Schulbank. 
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stimmen, daB die Verunstaltung der Brust bei Naturvolkern m der Regel mehr eme 
Hangebrust statt eine Fettbrust ist. 

Auch die Unsitte, die Brust kiinstlich schlauchformig auszuziehen, urn sie iiber die 
Schulter oder unter dem Arm hindurch dem auf dem Riicken getragenen Kinde zu reichen, 
diirfte zu der Verunstaltung der Briiste bei den Urvolkern beitragen (Abb. 61). Der 
MiBbrauch, statt der Kinder oder abwechselnd mit den Kindern aHe moglichen Tiere, 
wie junge Schweine (Abb. 62), junge Baren, junge Elefanten an der Frauenbrust zu saugen 1, 
solI hier nur angedeutet werden. Man sieht daraus, daB iiberaH, wo der Willkiir des 
Menschen etwas von natiirlicher Funktion anheim-
gegeben wird, dem MiBbrauch und damit der krank
haften Entartung Tiir und Tor geoffnet sind. 

Mit der Volumbeweglichkeit der Brust geht auch 
eine Formbeweglichkeit einher. Zu der durch iiber
maBige Fettansammlung und mangelhafte Riickbildung 
im Wochenbett verursachten VergroBerung gesellt sich 
oft eine Erschlaffung, die zum Zustande der Schlotter
brust und Hangebrust fiihrt, wie wir diese Zustande in 
Analogie zu Fettbauch, Schlotterbauch und Hangebauch 
bezeichnen konnen. 

Die Schlotterbrust und Hangebrust haben aber 
auch oft noch einen anderen Grund. Die schlechte Sitz
haltung in der Schulbank und bei hauslichen BescMf
tigungen, vielfach auch ungeeignete Erwerbsarbeit faltet 
die Brust von ihrer Unterlage ab und lockert ihre Be
festigung (Abb. 63, vgl. auch Abschnitt IX). Wird die 
Brust durch das Stiitzen und Hochschieben mittels der 
Korsetts und das Hinaufbandagieren mittels eines so
genannten Biistenhalters von unten her ihrer Selbst
haltefunktion enthoben und getragen (Abb. 64) statt 
sich selbst zu tragen, so erfolgt dadurch eine Lahmlegung 
und Schwachung des Tonus-Turgorspieles. Die mangelnde 
Ubung laBt den so fein abgestuften natiirlichen Halte

Abb. 64. Verderben del' Brust- und 
Bauchbefestigung durch uberfliis
sigen Ersatz ihrer Selbsthaltcfunk
tion durch Stutz- und Tragapparate. 
Hangebrust undAtrophieder Bauch
muskeln. Junges Madchen mit typi
scher Hohlruckenhaltung infolge 

Korsettgebrauches. 

(Nach einem Original del' A. G. fiir 
hygienischen Lehr bedarf in Dresden.) 

apparat verkiimmern; die Verriickung aus der natiirlichen Lage zieht die Befestigung aus. 
Die Brust kann sich nicht mehr selbst in ihrer Lage halten und bedarf nun wirklich der 
Stiitz- und Halteapparate, welche sich durch mutwillige Zerstorung der natiirlichen 
Festigungs- und Befestigungsmittel nunmehr ihren Platz erobert haben. 

An den B r u s twa r zen besteht ein hin- und hergehendes M:uskelgetri8be, welches diese 
Gebilde bald aufrichten, bald mehr zusammensinken laBt. Die Brustwarzen konnen durch 
zu zarte Bedeckung verzartelt werden. Sie atrophieren ferner unter dauerndem Druck 
von Kleidung usw. und ihr Muskelspiel wird durch solche fortwahrende Beraubung der 
freien Beweglichkeit lahmgelegt. Dadurch wird fUr die Zeiten ihres notwendigen Gebrauches 
ihre Funktion beeintrachtigt. 

1 v. Reitzenstein, Das Weib bei den Naturvolkern. Neufeld u. Genius Berlin. 
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Jedenfalls geht es an der Brust und an den Brustwarzen wie am Bauche: Fiir die 
Forderung und Erhaltung ihrer verantwortlichen Funktionstiichtigkeit, die mit ihrer 
Gesundheit und SchOnheit zusammenfallt, geschieht bei uns so gut wie gar nichts; dagegen 
aber - wenn auch meist unbewuBt - sehr vie!. 

c) Die Beine und FtiBe. 

Zu den Teilen, die unter unzweckmaBiger Kleidung in hohem Grade zu leiden haben, 
gehOren auch die Beine und besonders die FiiBe. Dieser Unfug trifft fUr beide Geschlechter 
zu. Er schadigt die Frau aber in um so hOherem Grade, als sie auf der einen Seite auf 
elegant en Sitz des Strumpfes und Kleinerscheinen des FuBes im Stiefel groBeren Wert 
legt und auf der anderen Seite bei ihr in der Schwangerschaft hOhere Anforderungen an 
die Tragfunktion des FuBes gestellt werden. Wir wollen daher auch bei diesem wichtigen 
Korperteil eine Bemerkung iiber die normale Form und die physiologische Bewegungs
freiheit vorausschicken. 

An den Beinen ist nicht viel zu andern; sind sie haBlich, so bote der lange Rock Ge
legenheit, diesen SchOnheitsfehler zu verdecken. 

Mit vielen hartnackigen Vorurteilen und falschen Ansichten haben wir bei dem 
FuBe zu kampfen. Uber seine natiirliche Form und iiber seine fast regelmaBige kiinstliche 
Verformung durch fehlerhafte FuBbekleidung bestehen ganz verkehrte Auffassungen. 
DaB es auch beim FuBe eine physiologische Bewegungsfreiheit gibt, die zu seinem voll
kommenen Gebrauch unerlaBlich ist, diirfte den wenigsten bekannt sein. Von diesem 
Korperteil wird gewohnlich angenommen, daB er ein einfacher Stiitzapparat, wie Huf 
oder StelzfuB ware. Eine hOhere Funktion wird ihm nicht zuerkannt. Es wird dabei ganz 
iibersehen, daB es sich um einen sehr komplizierten Bewegungsapparat handelt, der seine 
Form und Festigkeit und dementsprechend seine Leistung und Leistungsfahigkeit fort
wahrend, bei Schritt und Tritt, beim Ubergehen von Liegen und Sitzen zum Stehen, andert 
und dem ganzen Vorgange etwas Federndes, Elastisches, Leichtes verleiht. Diese physio
logische Bewegungsfreiheit ist es iiberhaupt erst, welche dem an sich gewagten Gebaude 
des auf zwei Beinen balancierenden Menschenkorpers die Aufrechterhaltung in allen 
moglichen Positionen ermoglicht. Der FuB ist also als die wesentlichste Grundlage fUr 
das Vollfiihren des aufrechten Ganges als einer spezifisch menschlichen Erwerbung an
zusehen. Es handelt sich um ein Gebilde, das beim Kulturmenschen sehr der Ver
nachlassigung anheimgefallen ist, und dem die gebiihrende Hochachtung als menschlichem 
Attribut hOchst selten zuteil wird. lch will auf das fUr das Verstandnis der Leistungs
fahigkeit dieses Kunstwerkes der Natur Wichtigste hier eingehen, um eine Grundlage 
fUr die Hygiene und Diatetik zu gewinnen. 

Beide geschlossenen FiiBe mit ihrem Mittelrande aneinanderliegend, bilden ein Ganz
gewolbe mit vollkommener Langs- und Querwolbung (Abb. 65 u. 66). Die Langswolbung 
verlauft in ihrer hochsten Ausdehnung entlang der aneinander geschlossenen mittleren FuB
rander. Die Querwolbung geht von der Mitte des seitlichen FuBrandes iiber die mittleren 
Rander der FiiBe als hOchsten Punkt und fant dann wieder nach der Mitte des anderseitigen 
FuBrandes abo 

Jeder FuB fUr sich ist ein Halbgewolbe mit einer vollkommenen Langswolbung 
entlang des medialen FuBrandes und einer halben Querwolbung yom seitlichen FuBrande 
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Abb.65. Jedel' Fu13 fiir sich bildet ein Halbgewiilbe: 

(Aus Kahn: DasLeben des Menschen. Frankhsche 
Verlagsbuchhandlung Stuttgart.) 

a 

b 

Abb. 67. FuBgewiilbe (a) im Gegemlatz zum 
PlattfuB (b). 

Abb. 66. Das Halbgewiilbe jeden IfuBes bringt 
mit dem des benachbarten FuBes zusammen ein 

Ganzgewiilbe zustande. 

a b 

Abb.68. Abdruck von normalem FuB (a) und 
PlattfuB (b). 

(Nach Originalen der A. G. fiir hygienischen Lehrbedarf in Dresden.) 

b c 

Abb. 69. In vier Etagen angeordnete Muskulatur des FuBgewiilbes. 
(Nach Sobotta: Anatomischer Atlas. J. F. Lehmann, Miinchen.) 

Sellb,ei m, Hygiene und Diate~ik der Frau. 

(1 

13 
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nach der Hohe des Gewolbes am mittleren FuErande .. Die Asymmetrie und Einseitigkeit 
des Gewolbes an jedem Fu.6e spricht sich auch in der Oberflachengestaltung des Gewolbes. 
in der Form des sogenannten Reihen aus. Seine hOchste Wolbung falIt nach dem seitlichen 
Fu.6rande ganz flach und alImahlich, nach dem mittleren Fu.6rande steil und plotzlich 
ab (Abb. 67 und Abb. 70). 

Dieser Fu.6bau mit dem halben Quergewolbe ist insofern gewagt, als er ohne weiteres 
die Tendenz batte, bei Belastung sich abzuflachEln und nach dem in der Luft schwebenden, 
freien mittleren Fu.6rande hin zusammenzusinken. In der Tat erfolgt a.uch ein solcher 
Zusammenbruch bei einer Unzulanglichkeit, einer Insuffizienz des Fu.6gebaudes, beim 
Plattfu.6 (Abb. 67 b u. 68b). Bolcher Lockerung seines Gebaudes arbeitet aber bei 
der Belastung des Fu.6es eine automatische Befestigung entgegen, welche das' Gewolbe 
in den Zeiten der Inanspruchnahme, entsprechend dem Grade der Inanspruchnahme 
leistungsfahiger macht. Es spannen sich dazu, wie exakte anatomische Untersuchungen 1 

gezeigt haben, die bandartigen Verstarkungen der Gelenkkapseln, indem die mittleren 
Fu.6wurzelknochen in das Gewolbe eingepre.6t werden. Dadurch verscbarft sich die 
Gewolbebiegung. Zu diesem passiv in Gang gesetzten Befestigungsmittel des Fu.6gewOlbes 
geselIt sich noch ein aktives. AIle a.n der FuEsohle befindlichen und dort auslaufenden 
Muskeln - und das sind zahlreiche, in vier Etagen angeordnete (Abb. 69a, b, c, d) -
straffen sich und ziehen sich zusammen. Durch diese aktive Muskelkontraktion wird das 
Fu.6gewolbe sowohl in seiner Langsrichtung als auch in seiner Querrichtung starker 
herausgesetzt, starker gekriimmt und in sich selbst mehr befestigt. 

Der Fu.6 erleidet durch dieses Bander- und Muskelspiel eine deutliche Form- und 
Gro.6enveranderung. Wahrend der Belastung beim Stehen mit dem halben Korpergewicht, 
entsprechend mehr beim Gehen, bei der Belastung des sogenannten Standfu.6es voriiber
gehend mit dem ganzen Korpergewicht wird der Fu.6 automatisch verkiirzt und ver
schmalert, wahrend er beim AufhOren und Nachlassen der Belastung sich entsprechend 
der Entlastung verlangert und verbreitert und in seinen Ruhestand zuriickkehrt. Die 
Veranderung ist also gerade umgekehrt, wie man sie sich ohne Kenntnis der aktiven Zu
sammenziehung des Fu.6es beim Gehen vorzustelIen geneigt sein konnte. 

Der Fu.6 ist nicht, wie man gemeinhin anzunehmen pflegt, ein fiir das Tragen einer 
maximalen Last ein- fiir allemal bestimmtes, starres Geriist; er ist vielmehr ein kunst
voIles Organ, das mit dem Wechsel in der Belastung, wie ihn Ubergang yom Liegen und 
Sitzen zum Stehen und die verschiedene Phasen des Gehens notwendig machen, erst recht 
bei natiirlicher und kiinstlicher Mehrbelastung des Korpers in fein abgestuftem Muskel
spiele sich der verlangten Leistung anpa.6t. Durch diese sinnreiche Einrichtung konnte 
das Gebilde bei aller hochgradigen Leistungsfahigkeit so grazil ausfallen. 

Die Richtigkeit der Angabe, da.6 sich der Fu.6 bei der Belastung zusammenzieht, 
also kleiner wird, und bei der Entlastung sich wieder ausdehnt, also gro.6er wird, kann 
jeder bezeugen, der einmal zu enge Schuhe getragen hat. Er wei.6 zu berichten, da.6 die 
Fii.6e im Sitzen mehr schmerzen und das Herumgehen eine gewisse Erleichterung bringt. 
Das fiir unsere Betrachtung wichtige Resultat ist, da.6 der Fu.6 bei seiner Tatigkeit in 

1 Henkel, Alfred, j"eue Beobachtungen iiber Bau und Funktion des menschlichen FuBes und 
anschlieBende Diskussion. Verhandl. d. anat. Ges. 1914. Anat. Anzeiger. Ergii.nzungsheft zu Bd. 46. 
S. 137. Ferner Hohmann, Georg, FuB und Bein. Miinchen, J. F. Bergmann 1923. 
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fortwahrender Bewegung, insbesondere in einer damit einhergehenden Form- und Volum
veranderung begriffen ist, sofem er daran nicht durch sinnlose Einschniirung und schlechtes 
Schuhwerk gewaltsam gehindert wird. 

Zu diesen Bewegungen des FuBes im FuBgewolbe beim Gehen kommen noch die 
Zehenbewegungen bei der Belastung und Entlastung der FuBhOhle wahrend des Uber-, 
ganges vom Liegen und Sitzen zum Stehen und erst recht beim Gehen. Bei der Be
lastung spreizen sich die Zehen facherformig, als wollten sie derFuBspitze allseitig Halt 
am Boden verschaffen, sie moglichst breit anschmiegen und sie gewissermaBen verankem 
(Abb. 70). Mit der Entlastung geben die Zehen diese strahlenformige Stellung auf und 
schlieBen sich wieder mehr zur parallelen Anordnung ihrer Ruhestellung aneinander. 
Dazu kommt noch die Abwickelbe-
wegung am FuBboden und das Vor
fiihlen beim emeuten Aufsetzen der 
FuBspitze. 

Aus dieser anatomisch - physiolo
gischen Studie iiber die meuschlichen 
Gehwerkzeuge ergibt sich, daB der 
einzelne FuB ein ganz unsymmetri
sches Gebilde ist, gewissermaBen nur 
die HaUte eines in der . Mitte durch 
eine gerade vom inneren FuBballen 
bis zur inneren Kante der groBen 
Zehe verlaufenden Linie in zwei Teile 
zerlegten Gewolbes darstellt. Es zeigt 
sich ferner, daB dieses Gewolbe eine dem 
Grade der Belastung entsprechende Be
festigungsbewegung macht, und daB 
auch die Zehen betrachtliche Bewe-
gungen zur Sicherung des Ganges 
ausfiihren. 

Das Schuhwerk hat also, wenn 

Abb.70. FuB in AbwlCKlung mit Spreizung der Zehen. 
Die sich spreizenden Zehen vermehren den Halt am 

Boden und Iiiitzen ihn moglichst lange aus. 
(Nach einem Original der A. G. fUr hygienischen 

Lehrbedarf in Dresden.) 

man die Hoehstleistung des FuBes erhalten und das kunstvolle Glied nicht zu einem 
leblosen Ge bilde degradieren will, in hohem Grade naeh der Form und physiologisehen 
Bewegungsfreiheit . des FuBes sieh zu riehten. 

Der ganze Korper der Frau ist, wie ieh andemorts gezeigt habe 1, aufs Hinzubauen 
in der Schwangersehaft eingeriehtet. Feineren Untersuchungen diirfte der Nachweis vielleieht 
gelingen, daB wir ebenso wie wir von einem Untersehied des Frauenskeletts vom Manner
skelett, z. B. an Brustkorb, Wirbelsaule, Becken, Beinknoehen usw. reden, zu der An
nahme eines solchen Unterschiedes auch am FuBe berechtigt sind, der auf das 
Hinzubauen in der Schwangerschaft gerichtet ist und die hinzukommende Last tragen hilft. 
Wenn wir auch heute noeh nicht in derLage sind, einen darauf beziiglichen anatomischen 
Unterschied herauszufinden, . so diirfen wir wenigstens an eine physiologische Riistung 
auf eine 80lche Mehrbelastung im Sinne erhOhter Leistungsfahigkeit denken. 

1 Sellheim, Hugo, "Die Befestigung der Eingeweide im Bauch usw." 1. c. 

13* 
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Was wir zur Erhaltung dieser durch die Fortpflanzungsbetatigung vorubergehend 
verlangten erhohten Leistungsfahigkeit des mit der Frucht beschwerten und vor schwierigere 
Belastungsaufgaben gestellten FuBgewolbes tun k6nnten, ware eine fur die Frau ganz 
besondersnotwendige Pflege und Ubung des FuBes. Statt dessen mussen wir mit Bedauern 
sehen, daB die Frau mehr noch als der Mann mit miserablem Schuhwerk und Vernach
lassigung der FuBe in jeder Richtung die von Natur aus so vorzuglich gestaltete Korper
balanciervorrichtung aufs Groblichste verdirbt. Kein Wunder, daB so viele Frauen in der 
Schwangerschaft das Stehen und Gehen so schlecht vertragen. Nicht der kleine FuB ist 
schOn, sondern der dem ganzen Korpergebaude proportionierte. Beim normalen Menschen 
solI der FuB genau so lang sein wie der Vorderarm yom Ellenbogen bis zum Handgelenk 1. 

2. Ursprung der EinbuJ3e der natiirlichen Form und Bewegungsfreiheit des 
Frauenkorpers. 

Erst die eingehende Untersuchung uber den Geschlechtsunterschied des Frauen
und Mannerkorpers oifnete uns die Augen uber die naturliche Form und die hochgradige 
physiologische Bewegungsfreiheit des Frauenleibes. Wir entdeckten hier einen Geschlechts
unterschied von fundamentaler Bedeutung und groBter praktischer Tragweite. 

Der Frauenleib erscheint in allen moglichen Teilen als ein in seiner Hin- und Her
beweglichkeit ganz besonders zart abgestimmtes Gebilde, bei dem alles da.ran gesetzt 
werden muB, seine Vollkommenheit in dieser Richtung zu erhalten. Um wirksam einer 
Storung vorbeugen zu konnen, wollen wir die Schadlichkeiten, welche auf das Getriebe 
des Frauenleibes einwirken, und die seither nur hie und da. angedeutet werden konnten, 
im Zusammenhang heraussetzen. 

Wir sehen eine EinbuBe der naturlichen Form und der physiologischen Bewegungs
freiheit gegenuber der ungehinderten Natur, in der so etwas nicht vorkommt, beim mensch
lichen Weibe unverhaltnismaBig oft auftreten. Das Versagen des Tonus-Turgorspieles 
am Bauche der Frau, an den Brustdrusen, ein Versagen des FuBgetriebes ist bei der Frau 
so haufig, daB man fast sagen mochte, ein vollkommenes Funktionieren ist eher die Aus
nahme als die Regel. Die Ursachen fiir diese Abweichung von dem Plane der Natur mussen 
in den Verhaltnissen, wie sie sich der Mensch bei der Abkehr von der Natur selbst zurecht 
gemacht hat, gesucht werden. 

a) MiBbrauch der Fortpflanzungsfunktion. 

Wir sehen die EinbuBe der naturlichen Form und physiologischen Bewegungsfreiheit 
des Frauenleibes zunachst bedingt durch einen MiBbrauch der Fortp£lanzung, der in ver
schiedener Richtung getrieben wird. 

a) Ungebuhrliche Verschiebung derersten Betatigung auf zu spates 
Lebensalter. 

In bezug auf die Zeit der ersten Mutterschaft ist es auf Grund unserer statistischen 
Erhebungen 2 klar geworden, daB eine Nichtbeachtung der Zeit der ersten Reife der sonst 

1 Hardy, P., Amerikanische Korperkultur. Leipzig, G. W. Grotner, 4. Aufl. S. 54. 
2 Sellheim, Der Genitalprolaps als Folge spater Heirat der Frau. Zeitschr. f. soz. Med. Bd. 5. 

1909 und Fetzer, Der Genitalprolaps eine Folge der spaten Erstgeburt. Munch. med. Wochenschr. 1910. 
Nr.2. 
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gesunden Mutter und eine willkurliche Verschiebung auf einen spateren Termin eines der 
wirksamsten Mittel ist, die Frauengesundheit, insbesondere ihr K6rpergebaude, zu zer
rutten. Mit steigendem Alter der Erstgebarenden nehmen Eingeweidevorfalle als Zeichen, 

prozent 

M 
7f 

W 17, 
~ ilL e ~n n'lt-
" 17. , 
4 , 

" n '/ 
'" .- I 

II 
.3 
J 
J II 
~ 

I 
3 
J1 
JO " p 

2 

1 
2 i I 
2 I 
2 
2 
2 
2 
~ I 
f, 

~ 

~ 

t ;' 

I 

-f< 

IJ 
8 
7 
6 IX '/ 1\ s i- .... f-
~ ...... L.v ['ok-
J V po 
2 
1 

°fG IT 18 19 10 21 2~ 23 2" 15 M 27 tS- 2' "'0 31 32 J, " :I :; Jahre 

Abb. 71. Die mit dem spaten Alter der ersten Geburt steigende Gefahr, einen Vorfall der Unterleibs
organe zu bekommen. 

Die ausgezogene Kurve zeigt die relative Wahrscheinlichkeit, durch die erste Geburt einen Vorfall zu 
bekommen. Mit 18 Jahren ist die Gefahr gleich Null; sie steigt aber schon langsam vom 20. bis 27. Lebens-

jahre, um von da an rapid in die Rohe zu gehen. 
Die gestrichelte Kurve zeigt die durchschnittliche Kinderzahl dieser Prolapskranken. Die Zahl der 
Kinder an sich erhOht nicht die Prolapsgefahr. Die Frauen mit sieben bis acht Kindem haben sogar 
in dieser Zusammenstellung eine geringere Chance, einen Vorfall zu bekommen als die Frauen mit drei 

Kindem, sofem nur die erste Geburt zur rechten Zeit durchgemacht wurde. 
(Nach Fetzer 1. c.) 

daB die Geburtswege zu weit geblieben sind, und Schlotterbauch zum Beweise, daB das 
Gehause des Kindes in der Schwangerschaft sich nicht geniigend zuruckgebildet hat, 

standig zu (Abb. 71). 
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Hat der Frauenorganismus aber Hingere Zeit brach gelegen, und hat sich eine langere 
Zeitspanne zwischen das spielende Wachstum in den Jugendjahren und den verspateten 
Anspruch an Wachstum durch eine naturwidrig hinausgeschobene Erstschwangerschaft 
geschoben, dann braucht man sich nicht zu wundern, daB aIle Funktionen, die an Hin
und Herwachstum so groBe Anforderungen stellen, vom weiblichen Organismus nur unter 
unverhiiltnismaBig groBer Anstrengung und unvollkommen geleistet werden konnen. 
Prolaps, Schlotterbauch, Hangebriiste, Gehstorungen treten als Quittung des unverant
wortlichen MiBbrauchs der Frauenorganisation in Erscheinung. Sie sollten uns mahnen, 
daB hier etwas in bezug auf Hygiene und Diatetik der Frau nicht in Ordnung ist und ab
gestellt werden muB. 

(J) UbermaB der Geburtenzahl an sich. 

Weniger nachteilig als die verspatete Erstgeburt scheint die haufige Wiederholung 
der Geburt zu wirken. Auf die Frage, wieviel Kinder eine Frau an sieh von Natur aus 
haben solIte, kann uns keine Statistik, sondern nur die Natur selbst die Antwort geben. 
Da sich feststellen laBt, daB die Kinder im Durchschnitt bis zum neunten immer starker 
werden, von da an aber an Fiille wieder abnehmen, so diirften wir mit der Annahme das 
Richtige treffen, daB es in dem Plane der Natur liegen miisse, wenigstens das neunte Kind 
als das beste Produkt, als die weibliche Hochstleistung zu erreichen. 

Doch ist mit einer von Natur aus festliegenden Zahl im heutigen Menschenleben 
deshalb nicht viel anzufangen, weil wir ja die Frau nicht mehr ungestort ihren Fortpflanzungs
aufgaben nachkommen lassen, sondern durch Aufhalsung von aIler moglichen Konkurrenz 
fUr diese unentrinnbare innere Arbeit in Gestalt von Berufsarbeit usw. - von der willkiir
lichen Verschiebung des Fortpflanzungsbeginnes auf ein dafiir ungeeignetes, weil viel zu 
spates Lebensalter ganz abgesehen - sie von ihrer natiirlichen Aufgabe abdrangen. 

y) Zu rasche Aufeinanderfolge der fruchtbaren Funktionsgange. 

Schadlicher als eine im rechten Lebensalter begonnene, an sich zwar etwas hahere, 
aber in verniinftigen Zeitabstanden zur Welt gekommene Kinderzahl wirkt das zu rasche 
Tempo der Aufeinanderfolge. Bei der Bestimmung der optimalen Pausen zwischen den 
Kindern konnen Vergleiche mit dem Tier nur einen ungefahren MaBstab abgeben. Beim 
Tier ist mit dem AufhOren der Saugeperiode das geleistet, was dem Jungen zukommt; 
bei der Frau diirfte das nicht stimmen. Ein Jahr Stillzeit ist auch dem Kinde zu gonnen. 
Dabei ist die Anstrengung fUr das menschliche Weib aber viel groBer als fiir das Tier; der 
Aufbau eines Kilogramm Neugeborenen kostet beim Menschen nach den Untersuchungen 
von Rubner 1 ungleich mehr Kraft als bei einem beliebigen Saugetierembryo. 

In manchen Landstrichen und bei manchen Volksstammen stillen die Frauen - nicht 
selten mit dem Hintergedanken, eine neue Empfangnis hinauszuschieben - oft bis zu drei 
Jahren und mehr. Wenn das Kind seineZahne bekommt, ist die Zeit des Anlegens 
wenigstens nach diesem Winke der Natur vorbei. Auf der anderen Seite sind zwolf Monate 
Stillzeit als Pause zwischen zwei Kindern fiir das menschliche Weib zu kurz. Es soUte sich 
nicht urn eine Pause zwischen den Geburten, sondern zwischen den vollkommen sieh 

1 Max Rubner, Das Problem der Lebensdauer und seine Beziehungen zu Wachstum und Er
nahrung. Miinchen u. Berlin, R. Oldenbourg 1908. 
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auslaufenden fruchtbaren Funktionsgangen handeln, von welchen Schwangerschaft und 
Geburt nur die eine Halite und das Kind ein Jahr stillen die andere Halfte darstellt. 

Dazu muB aber noch die Beziehung zum Kinde kommen; Zeit fiir das nachste Kind 
diirfte sein, wenn das vorhergehende ziemlich selbstandig geworden und die Bindung an 
die Mutter einigermaBen entbehren kann. Das ist insofern auch ein natiirlicher MaBstab, 
als danach das Tempo der Aufeinanderfolge der Geburten beim Tiere gerichtet ist. 
Beim Menschen diirfte aber in Anbetracht der groBeren Anstrengung fUr die Aufzucht 
die Frist von etwa drei Jahren zwischen zwei Geburten gerade ausreichen. Setzen wir 
den Zeitraum der Geschlechtsreife yom 18.-45. I..Jebensjahr, so miiBten diese 27 Jahre, 
wenn vollstandig und in verniinftigem Tempo ausgenutzt, uns in der Tat bis zur optimalen 
Ausbildung der Kinderserie, d. h. bis zum neunten, fUhren. 

Wenn fiir den Erweiterungsbau der Mutter in der Schwangerschaft neun Monate 
gebraucht werden, miissen fiir einen soliden Wiederverengerungsbau mindestens eben
soviel in Rechnung gestellt werden; es darf also angenommen werden, daB der Riickbildungs
prozeB auf den urspriinglichen Zustand des Korpergebaudes empfindlich gestort wird, 

Wenn die Geburtenschonzeit, d. h. die Zeit zwischen zwei Geburten durchschnittlich betragt 
hOchstens zwei Jahre f:r::l . 
mehr als zwei Jahre _, 

so kommen auf je 100 Lebendgeborene der betreffenden Klasse 

20 30 4·0 60 

Abb. 72. Geburtenschonzeit der Mutter fOrdert die Geborenen. 

(Nach einem Original der A. G. fiir hygienischen Lehrbedarf in Dresden.) 

wenn vor Aolauf von etwa einem Jahr nach SchluB der Stillperiode eine neue Schwanger
schaft eintritt. Dieser Uberlegung gegeniiber gerat die Theorie, welche ein leichteres An
kniipfen der progressiven Wachstumsprozesse an die noch nicht vollendeten regressiven 
Veranderungen annimmt, als nicht dem natiirlichen Ablauf entsprechend ins Hintertreffen. 

Eine graphische Darstellung zeigt (Abb. 72), daB geniigend lange Pausen zwischen 
zwei aufeinanderfolgenden Geburten auch dem Kinde zugute kommen, wahrend eine 
Kurve (Abb. 31) erkennen laBt, wie unter diirftigen Verhaltnissen jedes nachfolgende 
Kind zum Konkurrenten bereits vorhandener wird. 

Jedenfalls sehen wir in unserem heutigen Leben gegeniiber der freien Natur einen 
MiBbrauch in der Fortpflanzungsbetatigung der Frau, der sich nicht nur in einer willkiirlichen 
Verschiebung der Erstgeburt aus dem natiirlichen Lebensalter in ein unnatiirliches, sondern 
auch in einer mangelhaften Respektierung der notwendigen Riickbildungsvorgange, weniger 
in einer Uberanstrengung der Frau durch zu viele Kinder an sich, ausspricht. Das sind 
Faktoren, durchaus geeignet, das Korpergebaude der Frau zu zerriitten und ihre natiirlichen 
Kraftquellen zu verschiitten. 
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6) Konkurrenz der Fortpflanzungsanstrengung mit zu vieler, zu schwerer 
und unzeitgemaBer Belastung durch anderweitige, auBere Arbeit. 

SchlieBlich racht sich jede Storung der Fortpflanzungsaufgabe durch iibermaBige 
Belastung mit Arbeit und Berufsarbeit in der angrifflichen Umbauzeit der Schwanger
schaft und des Wochenbettes am Korpergefiige der Frau und bekommt auch dem Kinde 
schlecht, wie wir oben gezeigt haben (vgl. Abschn. V, Kap. 5). 

b) Ernahrungsschaden: Unterernahrung, Uberernabrung, falsche Ernahrung. Besetzen von 
Komplementarr~umen mittels Fett, statt sie durch Beniitzung der riickwarts gerichteten 
Volumbeweglichkeit wieder zum Verschwinden zu bringen. "Zunahme der Korperfiille 

statt Friichte zu bringen." 
Ein weiteres Moment, das eine EinbuBe der natiirlichen Form und physiologischen 

Bewegungsfreiheit des Frauenkorpers im Gefolge hat und sich in einen gewissen Zusammen
hang mit der Fortpflanzungsbegabung und der Fortpflanzungsbetatigung der Frau bringen 
laBt, sind Ernahrungsschaden. Sie entspringen vielfach Fehlern im Ernahrungsregime. 

Ein Fehler, fiir den niemand etwas kann, ist die Unterernahrung. Sie spielte 
im Kriege und in der ersten Nachkriegszeit und spieltheute infolge der maBlosen Be
driickung von immer noch nicht beruhigten auBeren Feinden eine groBe Rolle. Wenn die 
Organe, welche in Hin- und Herwachsen die Hin- und Herbeweglichkeit besorgen, diirftig 
ernahrt werden, konnen sie ihre Pflicht des Zusammenhaltens des Korpers zu einem 
Ganzen, besonders iiber die Zeit des gestorten Gleichgewichtes, nur unvollkommen erfiillen. 
Dazu kommt noch, daB exzessiver Fettschwund die Verpackung der Eingeweide im Bauche 
lockert; das gilt besonders fiir solche Gebilde, die auf die Festlegung in einer Fettkapsel 
angewiesen sind, wie z. B. die Nieren, oder die durch ein Fettlager unterpolstert sind, wie 
Magen und Darme durch das groBe Netz. Es entsteht der Schlotterbauch mit seinen verschie
denen Teilerscheinungen, insbesondere Wanderniere und sonstige Eingeweidesenkungen. 

Die Schaden der Unterernahrung durch den Krieg am weiblichen Organismus habe 
ioh in einem eingehenden Referat iiber die Konstitution der deutschen Frau in den letzten 
10 Jahren auf der Jahresversammlung des Deutschen Vereins fiir offentliche Gesundheits
pflege Bonn 1925 zusammengestellt 1. 

Schlimmer noch als die Unterernahrung wirkt - wenigstens in gewissen Grenzen -
die Uberernahrung. Allenthalben wird bei Uberernahrung Fett angesetzt; der Ballast 
wirkt bewegungshemmend. Zum Teil tritt an Stelle des Bauchzusammenhaltes durch 
flinkes Muskelspiel ein "Ausgestopftsein". Wer der Fettsucht anheimfallt, lebt in der 
Regel in einem mangelhaften Einklang von Nahrungsaufnahme und Nahrungsverwertung. 
Ein solches MiBverhaltnis entspringt oft genug einer Unkultur des Korperhaushaltes. 
Solche Korperverfettung erinnert an das SchOnheitsideal mancher Negerstamme, welche 
ihre Weiber kiinstlich masten (Abb. 73). Wenn man aber das Dickerwerden ziichten 
kann, so muB auch das Gegenteil im Bereiche der Moglichkeit Iiegen, durch gehOrige 
SeIbstzucht mittels geeigneter Diat seine Korperfiille im Zaume zu halten, wenn dabei 
Veranlagung und Krankheit natiirlich in vielen Fallen auch eine Rolle spielen 2. 

1 Sellheim, Der EinfluB des Krieges auf die Konstitution der deutschen Frau und ihres Kindes. 
Deutsche Zeitschr. f. offentl. Gesundheitspflege 1926. 

2 Tannhauser, Die verschiedenen Typen der Fettsucht. Vortrag auf dem internat. Fortbildungs
kurs in Karlsbad 1925. Jena, Gustav Fischer. 
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Ein mit Fett ausgestopfter Korper, sowohl in den Eingeweiden, als auch in der 
umgebenden Bauchwand, hat an Stelle des natiirlichen Zusammenhaltmittels, des Tonus
Turgorspieles, offensichtlich eine unnatiirliche, dauernde, zu feste Verpackung gesetzt. 
Beim nachfolgenden Abspecken ist es 
schwer, die urspriingliche Elastizitat und 
das die Elastizitat ersetzende, sich leicht 
anpassende Tonus-Turgorspiel in den 
dumh die Herausnahme des Fettes er
schlafften Teilen wieder herzustellen. 
Deshalb ist hier verniinftiges Vorbeugen 
durch Regulierung der Ernahrung besser 
als nachtraglicher Kurierversuch. Es 
gibt besonders zwei Klippen im Frauen
leben, an welchen oft genug die schlanke 
Frauenfigur 'scheitert. lch habe sie im 

I. 

Laufe unserer Ausftihrungen schon an-
gedeutet. 

Zum Vollfiihren der Fortpflan
zungsaufgaben gehOrt eine gewisse Hin
und Herbeweglichkeit des Korpervo
lumens. Der weibliche Organismus ver
fiigt iiber Komplementarraume, die durch 
das wachsendeProdukt und seine Er
nahrungsorgane, sowie die dafiir ge
troffenen miitterlichen baulichen Ein
richtungen vorubergehend ausgefiillt 
werden. Urn die Aufbauarbeit im Mutter
leibe und an der Brust miihelos und 
reibungslos zu vollbringen, bedarf die 
tragende und stillende Frau einer ge
Wlssen voriibergehenden Korperfulle. 
Sie mu.B gewisserma.Ben aus dem Vollen 
schopfen konnen. Die gesteigerten Aus
gaben des Korperhaushaltes fur die Be
durfnisse des Kindes erfordern einen 
vermehrten Stoffumsatz. Sie konnen 
nur bei einer genugenden Erweiterung 
der Nahrmittelfabrik und des Nahrungs
speichers spiel end geleistet werden. 

.Abb. 73. Gemii.stetes Nauruweib. 
(Nach Freiherr v. Reitzenstein: Das Weib bei den 

N aturvolkern.) 

Viele Frauen geben auf ihre Ernahrung und auf ihren Stoffwechsel vor allen Dingen 
in den Ubergangszeiten yom nichtschwangeren Zustand in den schwangeren und yom 
Stillen zum Nichtstillen nicht acht, sondern essen und trinken das eine wie das andere Mal 
einfach drauflos. Sie bringen es so leicht fertig, aus der Anlage zu einer vorubergehenden 
Besetzung der Komplementarraume und dem damit verbundenen, vorubergehenden 
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nattirlichen Verlangen nach einem groBeren Nahrungsquantum und erweiterten Nahrungs
speicher einen dauemden Korperzustand zu machen. Ahnlich ist es beim Wegfall des 
monatlichen Ersatzes des mit der Regel verbundenen Safteveriustes in den Wechsel
jahren. 

1m weiblichen Leibe sahen wir eine Neigung zur Verstopfung schon aus einer wider
rechtlichen Besetzung des von der Natur ausgesparten Komplementarraums im Bauche ent
stehen (Abb. 24c). Daher bei so vielen Madchen und Frauen die Darmtragheit, die bei 
letzteren haufig aus dem Wochenbett hergeleitet wird. Aus gleichem Grunde fiillt sich der 
relativ schla£fe Leib der Wochnerin ganz besonders leicht mit Fettablagerungen. 

Etwas Ahnliches, wie es am Unterleibe der Frau nach dem Freiwerden des Brut
raumes geschieht, nehmen wir auch an den Brustdriisen nach dem Absetzen des Kindes 
wahr. Der freiwerdende Komplementarraum im Bereich der Brustdriise verfallt nicht 
naturgemaB der Riickbildung,sondem wird widerrechtlich mit Fett besetzt. Fettsucht 
ist, wie wir sahen, an sich der Fortpflanzung feindlich. Fette Frauen beweisen durch ihre 
gleichzeitige Sterilitat nur zu oft, daB sie an Korperfiille zugenommen haben, statt Friichte 
zu tragen. 1m tibrigen gehen viele Frauen aus Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und 
Wechseljahren mit einer vom natiirlichen Standpunkte durchaus ungerecht£ertigten, 
lastigen und der natiirlichen Hin- und Rerbeweglichkeit unzutraglichen Fiille hervor. 

Den Antrieb zur Uberemahrung gibt oft ein gewisses Gefiihl der Schwache, das durch 
Hineinstopfen von moglichst viel Nahrung zu kompensieren gesucht wird. Eine gesunde 
Schwangere und Stillende sollte bei normaler Nahrungsaufnahme weder mtide, schla£f, noch 
hungrig sein. Die gesunde und gerade reif gewordene, zum erstenmal in die Fortpflanzungs
betatigung eintretende Frau verfiigt vermoge ihrer hinausgezogenen Jugendlichkeit ("pro
trahierte Jugendlichkeit") 1 tiber die eigenartige Potenz, der Mehrbelastung spielend ge
Iecht zu werden. Ihr steht noch die besondere Moglichkeit, die aufgenommene Nahrung 
.zum Aufbau von Organischem optimal auszunutzen, in hOherem Grade als einem nur fiir 
sioh selbst sorgenden weibliohen Organismus zur Verfiigung. 

c) MangeJhafte tilmng von Raut, Muskulatur und gesamtem bin- und hergehendem 
Bewegungsapparat. Schlechte Haltung. Vorteile der Links- und Rechtsausbildung. 

Zum MiBbrauche der Fortpfianzung, zur Konkurrenz der Fortpflanzung mit zu vieler 
und zur Unzeit zugemuteter Belastung durch auBere Arbeit und zu den Emahrungsschaden 
gesellt sich als vierter Faktor, der zur EinbuBe der natiirlichen Form und physiologisohen 
Bewegungsfreiheit des Frauenkorpers fiihrt, eine Art Selbstversteifung infolge mangel
hafter Ubung von Raut, Muskulatur und dem gesamten Bewegungsapparate. Da wir bei 
Volkem im Urzustande nach den vorgenommenen Stichproben sehen, daB die Frauen 
sich tiber die Geburten eine Jungfraulichkeit der Bauohlorm bewahren und bei ihnen 
insbesondere die bei uns so haufigen Dehnungsstreifen der Raut und Uberdehnung der 
Muskelfaszienschicht vermiBt werden, so muB man bei jenen Frauen eine groBere natiirliche 
Ubung der Raut und Bauchmuskeln annehmen, die bei unseren Frauen verloren gegangen 
ist 2. Bei uns geschieht in der Tat zur Verwohnung der Raut durch Kleidung und der 

1 Sellheim, Hugo, "Geheimnis vom Ewig-Weiblichen". 
2 Sellheim, Weiterstellung des Bauches, Schwangerschaftsstreifen der Haut und Fasziendehnung. 

Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynakol. Bd. 63. 
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Bauchmuskeln durch eingezogenes hausliches Leben alles, wahrend bei den Urvolkern 
und Naturvolkern die ungebundene Lebensweise mancherlei Ubung dieser Teile mit 
sich bringt, die beim Kulturmenschen entfallt. DaB in unserer Haut die gleiche Elastizitat 
von Haus aus in der Anlage noch drinsteckt, kann man daran erkennen, daB es bei uns 
auch gelingt, durch kunstliche, systematische Ubung der Haut in Form von Massage die 
Bildung von Schwangerschaftsstreifen hintanzuhalten 1. Vielleicht laBt sich etwas Ahnliches 
an der Bauchmuskelschicht durch geeignete Ubung erzielen 2. Nur ist der schwangere Bauch 
ein mit Vorsicht zu behandelndes Massageobjekt. 

Die erste hygienische Forderung, die wir fUr die in unser Menschenleben ein
gepferchte Frau aufstellen mussen, ist das Freilassen einer ungehinderten Ent
wicklung des weiblichen Korpers. 

lch will hier nur die "Schulschaden" andeuten. Das Wesentliche ist das Zukurz
kommen der korperlichen Ausbil'dung und Ubung im Vergleich zu der Uberladung 
mit allem moglichen Wust von Geistesbildung, von 
dem schlieBlichen Endes, wenn man einmal spater 
nachforscht, recht oft kaum etwas N utzliches und Er
freuliches flirs Leben ubrig bleibt. Es ware keine 
unbillige Forderung, den Vormittag dem geistigen 
Ausbau und den Nachmittag der korperlichen Er
tuchtigung zu widmen. 

Der Krebsschaden ist das Sitzen in einer 
schlechten Bank vor dem Pult in der Schul
stu b e 3. Der Korper wird uber seine Vordedlache 
in Bauch- und Brustgegend zusammengeknickt. Wo 
bleibt die stolze Haltung des aufrechten Menschen? 
Die Eingeweide werden zusammengepreBt, was Herz, 
Lungen und Unterleib nicht gerade gut bekommt 
(Abb. 74). Die Bauchmuskeln werden durch das 
Zusammenknicken geschadigt. Die Brustdrusen werden 
an ihrer freien Entfaltung gehindert und erfahren, wie 
wir sahen, durch das Zusammenschieben in ihren 
Ansatzen eine Abfaltung von ihrer Unterlage und 
Lockerung uber Gebuhr. Alle diese Nachteile sieht 

Abb.74. Zusammenpressung der Ein
geweide in der zusammengebogenen 

Schulsitzhaltung. 

(Naeh einem Original der A. G. fiir 
hygienisehen Lehrbedarf in Dresden.) 

man auf einen Blick, wenn man die erhabelle und ausgeglichene Haltung einer aufrecht 
stehenden, quellenden Madchenknospe, bei der niemand auf den Gedanken kommt, 
irgend etwas, sei es Bauch oder Brust, kunstlich zu stutzen, mit der durch die schlechte 
Schulbank eingezwangten Korperhaltung vergleicht (Abb. 63a u. b). Die schlechte Ge
wohnheit wird aus der Schule ins Haus (Abb. 75a) und ins spat ere Leben mitgenommen 
(Abb. 76a und 77 a). 

1 Stratz, Korperpflege der Frau. Stuttgart, Ferd. Enke 1907. Barfurth, ttber Sehwanger
sehaftsstreifen und ihre Verhiitung. Zentralbl. f. Gynakol. 19l1. S. 1705. 

2 Me. Pheeters, Amerie. journ. of obstetr. a. gyneeol. 1922. Ref. Zentralbl. f. Gynakol. 1923. Nr. 12. 
S. 491. 

3 Es gibt aueh gute Sehulbanke, z. B. die BOg. "Rettigbanke". 
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Ein Umstand wirkt besonders schadlich mit: durch die schrage He£tlage infolge 
der nach rechts geneigten Handschrift wird der Korper verbogen und verdreht 
(Abb.78). Dabei ist die Schragschrift durch nichts in dem Bau und der Funktion des 
Korpers organisch begriindet. Es handelt sich um nichts mehr als um eine freilich 
hartnaukig festgehaltene Modesache. Jahrhunderte lang hat man sich ausweislich von 
Bildern aus alter Zeit der Steilschrift mit grader Haltung des Korpers mit gro.Btem Vorteil 
bedient (Abb. 79). 

So entstehen die meisten Riickgratverkriimmungen 1. Der Kop£ hangt vorniiber. 
Die Augen - mit Fliissigkeit erfiillte nachgiebige Kugeln - soil e n beim Vorniiber
neigen des Kopfes durch den Fliissigkeitsdruck nach vorn hin ausgebuchtet, verlangert 
und, da sich die parallel einfallenden Lichtstrahlen nicht mehr auf der Netzhaut ver
einigen konnen, auf diese Weise kurzsichtig werden 2 • Diese Theorie pa.Bt natiirlich 
nicht fiir die angeborene Myopie. 

Was im Unterleib durch dieses Zusammengedriicktwerden in natiirlicher Haltung 
von Schaden ausgelOst wird, kann man im einzelnen nicht ganz leicht nachweisen. Da.B 
aber die ungliickliche Schulhaltung jedenfalls einer freien Entfaltung der Unterleibs
organe nicht giinstig ist, diirfte wohl stimmen (Abb. 74). 

Jedenfalls geschieht zur Konservierung der- dem Weibe von Haus aus eigentiimlichen 
hochgradigen Fotm- und Volumbeweglichkeit des Bauches so gut wie nichts. 

Der Mann kann aHes iiben, was er von seiner Bauchmuskulatur erwartet. Die Frau 
vermag nur die Formbeweglichkeitzu iiben, urn daraus vielleicht fUr ihre Originalleistung, 
die mit gro.Ber Volumbeweglichkeit einhergeht, einen Vorteil zu ziehen, denn fiir diese 
von ihr in so hohem Grade verlangte Volumbeweglichkeit an sich sind au.Ber der Atem
gymnastik kiinstliche Ubungen nur schwer ausfindig ~u machen. Auf diese spezielle 
Frauengymnastik kommt der Abschnitt IX "Unnatur unseres Frauenlebens und Aus
gleichsversuch durch Korperkultur" eingehend zu sprechen. 

Auf ein unbeachtet und brachliegendes Feld, dessen Kultur Frau und Mann zugute 
kommen konnte, solI im Rahmen dieser Abhandlung noch kurz hingewiesen werden. 

Es ist das Verdienst von J aekson 3 und Manfred Fraenkel 4, in eindringlichster 
Weise gezeigt zu haben, da.B im Gegensatz zu der rechtsseitigen Ausbildung, die wir der 
Hand angedeihen lassen, die doppelseitige Ausbildung links wie rechts dem Mensehen 
erst seine volle Kraftentfaltung ermoglicht und ihm eine Waife fiir den schweren Kampf 
urns Dasein in die Hand driickt, die er eigentlich millaehtet und leichtsinnig weggeworfen 
hat. leh folge zunaehst den Darlegungen Manfred Fraenkels, dessen Buch nur jedem 
Gebildeten zur EinfUhrung in das Thema aufs warmste empfohlen werden kann. Der 
Mensch ist nach diesem Autor im Bereich der: SchOpfung das einzige Beispiel eines 
Lebewesens, das sieh seine Gliedma.Ben kiinstlieh verkiimmert. Nic~t genug, da.B die Fii.Be 
In unzweekma.Bigen Sohuhen ruiniert werden, auch in der funktionellen Entwicklung 

1 Jackson, Ambidexterity 1905 London. Zit. bei Manfred Fraenkel, Die doppelhandige Aus-
bildung. Berlin 1915. Schotz, S. 21. 

2 Levinsohn, Zit. bei Manfred Fraenkel, S. 21 u. 22. 1. c. 
3 Jackson Ambidexterity 1905. London. 
4 Manfred Fraenkel, Die doppelhandige Ausbildung und ihr Wert fiir Schule und Staat. II. Aufl. 

Berlin, Rich. SchOtz 1915. 
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a b 

Abb. 75. a Schlechte Sitzhaltung bei der hii.uslichen BeschMtigung. h Gute Raltung bei der hii.uslichen 
Beschaftigung. 

(Nach einem Original der A. G. fiir hygienischen Lehrbedarf in Dresden.) 

a b 

Abb. 76. a Schlechte Kopfhaltung. b Gute Kopfhaltung. 
(Aus Giese und Rage mann; Weibliche Korperbildung.) 



206 Sellheim: Hygiene und Diii.tetik der Frau. 

der Hand wird eine Unterlassungssiinde begangen. Das Kind bringt zwei vollig gleich
maBig geformte GliedmaBen mit zur Welt, die sich unter dem EiDfluB bewuBter will
kiirlicher Hemmungen in verschiedener Weise entwickeln, die Hande. Wenn man bedenkt, 
daB die "Hand der Mensch ist", so liegt der enorme Vorteil, den die Ausbildung auch 
der linken Hand mit sich brachte, klar vor Augen. Wir konnen eine Unzahl von Be
schiiftigungen anfiihren, bei denen mit Deutlichkeit die doppelhiindige AusbiJdung ihren' 

a b 

Abb. 77. a Schlechte allgemeine Korperhaltung. b Gute allgemeine Korperhaltung. 
(Aus Giese und Hagemann: Weibliche Korperbildung.) 

Nutzen und Vorteil erkennen laBt und durch sie eine physische und geistige Vervoll
kommnung des Individuums mit sich bringt. 

Es soll moglich sein, zwei Dinge zur selben Zeit zu tun. Jedes intelligente 
Kind soIl ebenso geschickt in der AusfUhrung von zwei besonderen und unzusammen
hiingenden Arbeiten werden, als bisher von einer. 

2 Briefe mit verschiedenem lnhalt an verschiedene Personen gleichzeitig gerichtet 
(Abb. 80), Zeichnungen von zwei verschiedenen Objekten gleichzeitig gefertigt (Abb. 81). 
mogen als greifbares Beispiel dienen fUr die Moglichkeit, daB sich jede Hand fiir sich 
iiben und gleichzeitig nach verschiedenen Richtungen benutzen laBt. 

Zielt nicht Sport jeder Art, Musik, Chirurgie, Ingenieurfach und eine Unmenge 
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von anderen Tatigkeiten auf den Besitz zweier gleich geschickter Hande hin, die der Mensch 
gleichzeitig mit gleicher Zuverlassigkeit gebrauchen kann? 

Die Geburtshilfe und Gynakologie erfordern geradezu eine doppelhandige Ausbildung. 
Wir konnen zweihandig (bimanuell) fiihlen, wie wir zweiaugig (binokular) sehen 1. 

Stanley erzahlt in seinem Bericht, daB die Wilden in Zentralafrika den Speer gleich 
gut mit der rechten wie mit der linken Hand schleudern konnen, und er ist der Ansicht, 

Abb. 78a. Schlechte Haltung bei Schragschrift; gute 
Haltung bei Steilschrift. 

Abb.78b. Schlechte Haltung bei Schragschrift; gute Abb.79. Steilschrift und Geradehaltung 
Haltung bei Steilschrift. (Nach Jackson.) in friiherer Zeit. (Nach Fraenkel.) 

Aus Fraenkel: "Die doppelhandige Ausbildung und ihr Wert fiir Schule und Haus". Schatz,' Berlin. 

daB sie das mit dem vollen BewuBtsein des Nutzens dieser Fertigkeit pflegen und weiter 
entwickeln. Sie haben so vor den Europaem einen ganz gewaltigen Vorteil voraus. 

Jackson weist darauf hin, daB der lange Krieg gegen die Buren, der nach seinen 
eigenen Worten den kiib '·.Len Erwartungen und groBten Bemiihungen Hohn sprach, und 
der die Mittel der Englander so schwer belastete, fiir die Englander so ungliicklich ausfiel, 
weil die Buren zweihandig, die englischen Soldaten aber nur einhandig ausgebildet waren 

1 Sellheim, Das Auge des Geburtshelfers. Eine Studie iiber die Beziehungen des Tastsinnes zum 
geburtshilflicben, gynakologischen Fiihlen. Wiesbaden, J. F. Bergmann 1908. 
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und so hinter den Buren an Geschicklichkeit und Gewandtheit zuriickstanden. Die Buren 
zeichneten sich ihrerseits gerade durch diese Fertigkeit, durch Tapferkeit und ungewohnliche 
Beweglichkeit aus. 

Neben der Kriegsgeschichte der Buren lehrt besonders und vornehmlich die Ent
wicklung der Japaner die Bedeutung dieses Faktors. Auch sie sind rechts wie links gleich
maBig ausgebildet. Die Japaner sind vom grauen Altertum an zweihandig und haben diese 
Eigenschaft stets weitergepflegt und fortgepflanzt. Sie sind eine erstaunliche Rasse, was 
Tiichtigkeit, Zahigkeit und Ausdauer anlangt. DaB ihnen ihre Doppelhandigkeit und 
Doppelhirnigkeit hierbei in erster Linie zu passe kam, ist fraglos. Ihre fiir uns so be
wundernswerte und oft Staunen erregende technische und manuelle Geschicklichkeit 
steht jedenfalls fest, und hat ebenso wie ihre militarische Tiichtigkeit ihren Hauptgrund 
gerade eben in der doppelhandigen Ausbildung. 

Yruo~ ~uJ1wv ~ ~ 
~ ~ owfJV te' ~ ~ 1:.0 uYUkv CL 

~~urttlv~~M 
~cym, ~ t, Jc- \kit .~ 

'ho~~~~ 
~knLM-~ 

r~~~~~~ 
~~tL~~r.~~ 
~~tVJ~th ~ ~ ~J.uu, 
~ ~.~~ U.4~ ~ .2j '! 

Abb. 80. Abschriften zweier an verschiedene Personen zu gleicher Zeit gerichteter Briefe. 
(Nach Jackson.) 

(Aus Fraenkel: Die doppelhandige Ausbildung.) 

Schon die Bibel spricht ausdriicklich von jenen 700 Benjamiten als etwas Besonderem, 
die sich durch gleichmaBige doppelseitige Fertigkeit im Schleudern, Werfen und Bogen
schieBen vor den anderen auszeichneten. 

Man kann auch einige Krankheiten mit der einseitigen Rechtshandig
k eit in Zusammenhang bringen. Das kommt daher, daB sich die einseitige 
Rechtshandigkeit mit andauerndem schiefen Sitzen und damit einseitigem und un
gleichmaBigem Drucke auf die Eingeweide verbindet. Nach den Ausfiihrungen von 
Manfred Fraenkel wird beim anhaltenden, vorniiber gebeugten, schiefen Sit zen die 
Unterrippengegend zusammengedriickt, die groBe feste Leber bietet rechts Widerstand, 
ebenso der gefiillte Magen; es sammeln sich aber im Colon transversum, besonders in 
seinen Ausbuchtungen zwischen Magen und Milz, Gase und Exkremente an, da sie 
weniger Widerstand finden. Diese Ansammlungen driicken zuriick auf die groBen Ge
faBe, auf das Herz, auf die linke Lunge, kurz, es treten durch den Druck auf die untere 
Rippengegend sehr wesentliche Verschiebungen der Organe ein. Nicht allein der viel 
schreibende und viel sitzende Beamte und Gelehrte hebt ,', 1 rechten Arm und den 
rechten Schultergiirtel, neigt sich nach links, die Eingeweide zusammendriickend; nicht 
er allein leidet an Stockungen, an Stauungen im Unterleib, an Stuhlverstopfung, sondern 
auch das in der Entwicklung begriffene Kind halt beim Schreiben, Zeichnen, beim 
Sticken, das Madchen beim stundenlangen Sitzen an der Nahmaschine seine rechte Seite 
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freier und bOher unter unausgesetztem Gebrauche der rechten Hand und driickt die linke 
Seite zusammen. Hier entsteht nicht nur Stuhlverstopfung, sondem auch wesentliche 
Behinderung im Blutlauf der Ba:uchgefaBe. Und das urn so mehr bei einseitigem 
Gebrauch der rechten Hand und halb schiefem Sitzen. 

Den schwersten Schaden jedoch fiigt die Einhandigkeit der Gehirn
entfaltung zu, denn infolge und parallel der Rechtshandigkeit wird nur eine, und zwar 
die korrespondierende linke Gehimhalfte entwickelt, wahrenddie rechte zwar aIle An
lagen wie die linke besitzt, aber infolge der einseitigen Ubung an bOherer Entfaltung 
viel einbiiBt. 

In Amerika gibt es eine Linkskultur, und in London hat sich eine Gesellschaft fUr 
die doppelhandige Ausbildung konstituiert und bereits gute Resultate erreicht. 

Manfred Fraenkel versteigt sich sogar zu dem SehluB, die Aufgabe jeder wahren 
Erziehung, vollkommene Entfaltung von Geist und Korper, sei nur durch Einfiihren der 
linkshandigen Ausbildung moglich. 
Er meint, die Leistungsfahig
keit der Menschen konne auf 
diese Weise um etwa 50% ge
steigert werden. 

Der Begeisterung von Fraen
kel fiir die Linkskultur stehen aber 
auch mehr zuriickhaltende Stimmen 
gegeniiber. Zunachst wird geltend 
gemacht, daB auch bei Tieren auf 
der rechten Seite die Kraft und 
die Haltung eiD Ubergewicht vor 
der linken hat. Ferner soIl die Be-
vorzugung der rechten Hand von 
Jugend auf keine Folge der Nach

Abb. 81. Zwei Tierbildnisse zu gleicher Zeit, das eine mit 
der rechten, das andere mit der linken Hand entworfen. 

(Nach Fraenkel: Die doppelhandige Ausbildung.) 

ahmung oder Gewohnheit oder gar des Zufalles sein, sondern sie wird ala angeboren ange
sehen. Ahnlich wie beim Arm ist es beim Bein. Auf keinen Fall zu bestreiten ist die Tat
sache, daB die linke Gehirnhalfte des jetzt lebenden Menschen besser ausgebildet und besser 
entwickelt ist als die rechte. Wenn wir also linkshirnig sind, so ist wohl der SchluB berechtigt: 
Wir sind rechtshandig, weil wir linkshimig sind. Urspriinglich ist die Anlage symmetrisch. 
Es unterliegt keinem Zweifel, daB eine bewuBte Ausbildung der linken Hand ausgezeichnete 
Erfolge erzielen kann. Selbstverstandlich verdienen zwei geschickte vor einer geschickten 
Hand den Vorzug. In einzelnen Fallen mag der Versuch, durch Ubung der zugebOrigen 
linken Hand die minderbegabte rechte Gehirnhalfte besser zu erziehen, zu Hoffnungen 
berechtigen, aber dem Uberschwang einzelner Autoren, die solehe Versuche verallgemeinem 
mochten, sollte entgegengetreten werden. Wegen der etwa vorhandenen 3% Naturlinks
hander diirfte es sich wohl kaum lohnen, den Schulplan urn ein neues schwieriges Fach 
zu bereichem. 

Man sieht, es gibt im Gegensatz zu Manfred Fraenkel und Jackson auch noch 
Autoren, die in manchen Punkten anderer Ansicht sind. Nach ihrer Auffassung ist der 
Mensch durch jahrtausendlange Entwicklullg Rechtshander geworden, und es wird niemals 

Sellnei m, Hygiene und Dliltetik der Fran. 14. 
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gelingen, dem gleichma.Big sich drehenden Rad der Entwicklung III die Speichen zu 
fallen 1. 

Immerhin sind Versuche in der Schule gut . ausgefallen. In unseren halleschen 
Schulen befinden sich bereits Anfange insofern, als von den Schiilern mit beiden Handen 
wenigstens symmetrische Zeichnungen gemacht werden (Abb. 82). 

Die mod erne Korperkultur berucksichtigt freilich mehr oder weniger unbewu.Bt die 
gleichma.Bige Korperausbildung inihren sogenannten Unabhangigkeitsiibungen (Dr. Freund, 
Hellerau), bei welchen rechts und links die entsprechenden Korperteile in verschiedener 

Richtung Bewegungen ausfiihren. 
DieAngelegenheithat fur die Frau vi el

leicht noch eine ganz besondere Bedeu
tung. Niemand leugnet, da.B Frauen viel 
haufiger und in viel weiteren Graden als das 
starkere Geschlecht ambidexter sind, haupt
sachlich als Folge des Klavierspiels, ihrer haus
lichen Arbeiten, wo der gleichzeitige und ge
trennte Gebrauch beider Hande dringend ge
boten ist. Ja, man Will sogar daraus eine Er
klarung fiir die gro.Bere "Sprachfertigkeit" der 
Frauen herleiten. 

J edenfalls liegt in der Zuriicksetzung der 
linken Hand und in der relativen Stromiosig
keit der entsprechenden rechten Gehirnhalfte 
noch ein Brachfeld, das durch doppelseitige 
Ausbildung der Hande besser erschlossen und 
nutzbar gemacht werden konnte. Ein noch 

Abb. 82. Das Zeiohnen mit beiden Handen. unabsehbares Gebiet fUr die Betatigung und Ver
(Aus der Schule der Zweihandbewegungin 

London nach Fraenkel.) vollkommnung der Korperkultur! 

1 Literatur bei Dr. Omega, Die linke und die rechte Hand, E mundo medici. Mitt. f. Arzte, vom 
physiol.-chem. Laboratorium Hugo Rosenberg, Freiburg i. Br. 1925. Nr. 2. AuBerdem: 

Ltiddeckens: Rechts- und Linkshandigkeit. Leipzig 1900. 
Liersch: Die linke Hand. Berlin 1893. 
Liepmann: Wissenschaftliche Grundlagen der Linkskultur. Deutsohe med. Wochensohr. 191I. 

Nr.27/28. 
Stier: Armeestatistik tiber Linkshandigkeit. Vortr. d. militararztl. Ges. Berlin 21. Juli 1911. 

Auch bei G. Fischer, Jena. 
Petermann, Verfahren zur Ermittelung von Linkshandern. Mtinch. med. Wochenschr. 1912. 

Nr.4. 
Klahn, Hans: Das Problem der Reohtshandigkeit. Gebr. Borntrager, Berlin 1920. 
Bethe, A., Zur Statistik der Links- und Rechtshandigkeit und der Vorherrschaft einer Hemi

sphii.re. Deutsche med. Wochenschr. 1925. Nr. 17. 
Hoohstatte r: Klavierwerke fUr Einarmige 
Derselbe: Einhii.ndige pianistische Kunst. Sonderahdr. aus der Frankfurter Zeitung vom 

4. Nov. 1916 und 23. April 1917. 



Unzweckmiillige Kleidung. 211 

d) Unzweekmi8ige Kleidung. 

Zu all diesen MiBbrauchen und Vemachlassigungen des Frauenleibes kommt aber 
noch eine MiBhandlung, die deshalb wohl viel zu wenig beachtet wird und aus diesem 
Grunde gerade so gemeingefahrlich ist, weil sie unter dem Deckmantel eines Pflegemittels 
des Korpers einhergeht: die Kleidung. Die Kleidung, die zum Schutze des Korpers ersonnen 
ist, wird in ihrer unzweckmaBigen Gestalt zu einer groBen Gefahr fUr die Erhaltung der 
natiirlichen Korperform und deren Beweglichkeit. 

a) Am Rumpfe. 

Die Bekleidung des Rumpfes driickt nur dann nicht, wenn sie auf das hochste Volumen 
des Korpers bei der Einatmung und der Eingeweidefiillung miihelos einstellbar ist. Da 
mit der Ausatmung und Leibesentleerung das Volumen 
kleiner und bei der Einatmung und Leibesfiillung groBer 
wird, so muB die Kleidung mit diesen Rumpfbewegungen 
hin und her gehen. Aus diesem Grunde ist jede starre 
und erst recht jede beengende Umhiillung des RumpLes 
zu verwerfen. Jedes Kleidungsstiick, das die Exkursion 
der Rumpfwand hindert, kostet den Korper einen 
unnotigen Kraftaufwand, beschrankt die lebensnot
wendigen Korperfunktionen und verdirbt durch Lahm
legung der Bewegungsmittel die Korperform und das 
Korpergebiiude. Wenn das Kleidungsstiick iiber diese 
Anfange hinaus noch driickt oder schniirt, fiihrt es zu 
einer Verdrangung der Eingeweide und schadigt Haut, 
Muskulatur, Skelett, Eingeweidefunktion, Atmung und 
Blutzirkulation im hochsten Grade. Diese sogenannten 
Schniirschaden konnte man in besonders ausgepragtem 
Grade bei dem Korsett beobachten (Abb. 83). Aber 

Abb. 83. Schniirung durch das 
Korsett. 

(Nach Schulze-Naumburg: Die 
Kultur des weiblichen K6rpers.) 

auch die neben dem Korsettgebrauch herrschende Unsitte, Unterkleider und Ober~ 

kleider in der sogenannten Taille, d. h. in der Weichteilmitte zwischen Brustkorb und 
Beckengiirtel zu binden, bringt Schaden (Abb. 84). Von auBen nach inn en gezahlt wird 
zuerst verdorben die Haut; sie zeigt Striemen, Verdiinnung, Pigmentation, Schwielen
bildung (Abb. 85). Das Unterhautfettgewebe schwindet und wird nach oben brustwarts 
und nach unten bauchwarts und hiiftwarts verdrangt. Die Muskulatur an Bauch
decken und Riicken verfallt unter solchem Kleiderdruck, wie es vom Gipsverband her 
bekannt ist, dem Schwunde (Abb. 64). Kein Wunder, daB dann yon einer richtigen Hin
und Her -Verstellfunktion, vor allen Dingen mit einer Wiederkehr der urspriinglichen 
Form nach der Belastung mit den Fortpflanzungsaufgaben, nicht mehr die Rede sein 
kann. Der Schwund der Riickenmuskulatur (Abb: 64) untergrabt die Festigkeit des 
Korpergebaudes, dessen Aufrechterhaltung in der Hauptsache auf dem intakten Spiele 
dieser Muskeln basiert. Der Nachteil macht sich besonders bei der Mehrbelastung 
des Frauenkorpers in der Schwangerschaft geltend. Ein guter Teil der Riickenschmerzen 
iiberhaupt, die von Frauen so haufig geklagt werden, beruht auf nichts anderem als auf 
einer oft genug von einem Kleiderschaden herriihrenden Insuffizienz der Riickenmuskeln. 

14* 
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Abb. 84. Schniirende Wirkung des Rockbandes 
ohne Korsett. 

(Nach einem Original der A. G. fiir hygienischen 
Lehrbedarf in Dresden.) 

Abb. 86. Siegeistein aus Knosos. Nach Annual of 
Brit. School VIII. Frau mit Doppelbeil (Labrys) 

und einem Prachtgewand als Opferspende . 

. Die aus 1600 v. Chr. stammende griechische Miinze 
zeigt schon eine hochgradige Taillenschniirung mit 
Herauspressen der Briiste, des Beckens und des 
GesaBes und Freilassen eines groEen Teiles des Beines 
von der Gewandung. Ganz ahnIich wie bei der 

europaischen Mode von let~thin. 
(Nach F. v. Baumgarten: Die hellenische Kultur.) 

Abb. 85. Schwielenbildung infolge schlechten 
Korsett,s. 

(Nach W. "'Liepmann: Die Frau, was sie von 
Korper und Kindern wissen muE.) 

Abb. 87. Neger mit Taillenschniirung, das afri
kanische Gegenstiick zum europaischen Korsett. 

(Nach Kahn: Leben des Menschen). 
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Die Unsitte des Schnurens ist nicht nur bei UllS und in der Neuzeit Mode. Eine 
Munze, 1600 Jahre vor Christi, zeigt, daB auch die alten Griechen Wert darauf legten 
(Abb. 86). Auch bei Negern findet man dies en MiBbrauch (Abb. 87). 

Wenn der elastische Rippenkorb auch mit dem Nachlassen der Schnurung wieder 
ein Stuck aufspringt, also der hOchste Grad der Deformierung nur ein vorubergehender 
ist und der Korsetttragerin niemals in seinem vollen Umfange zu Gesicht kommt, so wird 
doch im Laufe der Zeit ein immer groBerer Teil der Verformung zu einer dauernden. Ana-

Abb. 88. Normale Frauenfigur und verschniirte l!'rauenfigur nach einer Darstellung des Bildhauers 
Marlin in Dresden. 

tomische Praparate beweisen, bis zu welch hohem Grade von Verunstaltung ein langer 
fortgesetztes Schnuren fiihren kann. Der Unterschied gegenuber einer Normalfigur ist von 
demBildhauer Morlin in Dresden in deutlichster Weise dargestellt (Abb. 88). Es ist ein 
durch die Taillenschnurung heraufbeschworener Fehler, sich den unverformten Frauen
korper mit einer Taille vorzustellen. Die Abbildungen eiIier Venus (Abb.89) und eines 
unverdorbenen Frauenrumpfes von heute (Abb. 90) zeigen, daB ein annahernd zylindri
scher Rumpf ohne wesentliche Taillenausbildung das Normale ist. Da in die Taillen
druckregion Magen und Leber fallen, so werden vor allen Dingen diese beiden Organe 
aus ihrer Querstellung mehr in eine senkrechte Hochkantstellung gedrangt und dann 
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in ihrer Mitte sanduhrformig in zwei Teile zerschniirt. Der Druck wirkt auch auf die 
Gallenblase. Die bei Frauen allenthalben haufiger vorkommenden Gallensteine werden 
mit dies em Schniirschaden in gewissen Zusammenhang gebracht. (Graphische Darstellung 
Abb.91). Gleichzeitig werden dabei Magen und Leber tiefer gedriickt. Mit ihnen zusammen 
miissen Dickdarm und Blinddarm gleichfalls nach unten ausweichen, wahrend das Zwerchfell 
nach oben verschoben wird und den Druck_aus der BauchhOhle in die Brusthohle und in 

Abb.89. Aphrodite von Kyrene. UnverdorMner Frauen
rumpf ohne Taillenschniirung in mehr zylindrischer 

Form. 

(Aus dem Kunstwart Heft 12. Sept. 1925.) 

Abb.90. Zylindrischer Thorax ohne 
wesentliche Taillenausbildung. 

(Aus Schultze-Naumburg: Die 
Kultur des weiblichen K6rpers.) 

Man fand bei je 100 Leichen mii.nnlichen und weiblichen Geschlechtes Gallensteine in 

o III 15 

Oresden ""'-
I .... _}_ 

Hunmen "'-I __ } "-

Kie/ _ 
(,.)dIPt"") _ •• • 

Basel 
lnasII_) '-ttl 
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Abb.91. Hii.ufigkeit der Gallensteine bei Frauen und Ma.nnern. 

(Nach einem Original der A. G. fiir hygienischen Lehrbedarf in Dresden.) 

Bei Frauen werden Gallensteine drei- bis viermal so oft als bei Ma.nnern gefunden, und das sollen sie 
dem Korsett verdanken. 
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die dort eingefiigten Lungen, das Herz und die groBen BlutgefaBe weitergibt (Abb. 92a, b, c). 
Der Druck nach unten betrifft auch die Nieren und wird durch die Eingeweide auf die 
Geschlechtsorgane fortgesetzt. Wesentlich dadurch sollen Verlagerungen dieser Teile, vor 
allen Dingen der Gebarmutter, zustande kommen. Die M6glichkeit, daB durch starken 

Abb. 93. Fortsetzung der Druckwirkung des Schniirens in der Taillengegend auf die Unterleibsorgane. 
Durchschnitt durch das Becken einer Frau. Die ausgezogene Linie zeigt, wie Harnblase und Gebarmutter 
beim Tragen eines Korsetts nach unten gedrp.ckt werden und beim DrucknachlaB wieder in die pUnktierte 

Lage zuriickkehren. 

(Nach W. Liepmann: Die Frau, was sie von K6rper und Kind wissen muB.) 

a b 

Abb. 94 a und b. Einknickung der Wirbelsaule von hinten durch das Korsett und dadurch Drehung des 
Beckens und Verlagerung seiner Eingeweide. a Normalfigur. b Korsettfigur. 

(Nacb Schultze-Naumburg: Die Kultur des weiblichen K6rpers.) 
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Korsettdruck dieses wichtige Organ tiefer gedruckt wird und mit dem Nachlassen des 
Druckes wieder nach oben £edert, muB durchaus zugegeben werden 1 (Abb. 93). 

Durch Einknickung der Wirbelsaule von hinten her soIl sogar das Becken gedreht 
und seine Neigung verstarkt werden (Abb. 94a u. b). Es ist das eine Veranderung im Korper
gebaude, die auch nicht ohne EinfluB auf die Lage der Geschlechtsorgane bleiben kann, 
ganz abgesehen von der dadurch erzwungenen, permanent en Muskelanstrengung, den 
Korper in dieser gekunstelten Haltung mit seinem Schwerpunkt uber der Unterstutzungs
flache zu balancieren. 

DaB bei einem Korperteile wie dem Bauche, bei dem alles in feinstem Muskelspiel 
darauf angelegt ist, den Druck durch und durch urn den Atmospharendruck herum pendehl 
zu lassen, wie es fUr die Aufrechterhaltung der Eingeweidefunktionen das zutraglichste 
ist, jede Storung dieses Muskelspieles die Verdauungsfunktion und die Blutzirkulation 
aufs empfindlichste schadigen muB, ist ohne weiteres klar. Nicht nur wird der Druck
ausgleich gestort, wenn ein standiger, zirkularer Druck auf den Bauch ausgeubt wird, 
sondern auch das Muskelzusammenspiel des Bauchwandtonus mit dem Eingeweide
turgor wird mehr oder weniger unterbunden. Die Bauchwandmuskeln kOllllen sich, weil 
daran direkt gehindert, zum guten Teil uberhaupt nicht mehr bewegen und verfallen durch 
diese dauernde Funktionsstorung mehr und mehr der Atrophie. Auch der Eingeweide
turgor kommt nicht zur volligen Auswirkung, weil in der unter permanenten Druck gesetzten 
Region die Blutzirkulation gestort wird. 

fJ) An den Brustdrusen und Brustwarzen. 

Der Schaden durch die Kleidung an diesen Organen fiingt da an, wo die Brust
lockerung durch fehlerhafte Sitzhaltung in Schule und Haus oder durch unzweckmaBige 
Erwerbsarbeit aufhOrt. An der Brust kommt es infolge des Gebrauches ganz unan
gebrachter Stutzapparate zu einer hOchst unzweckmaBigen Verwohnung. Statt die 
naturliche Brustbefestigung zu uben, sieht man schon bei Jungfrauen eine Erschlaffung 
des die Form erhaltenden, selbsttatigen Tonus-Turgorspieles einsetzen, welche dallll 
das von den kunstlichen Bandagen befreite Organ als Hangebrust erscheinen laBt. 

Die in V ollfunktion befindliche Brust zu stutzen, mag einer Berechtigung nicht 
entbehren. 

Eine Stutze der Brust in der Zeit der Ruckbildung im Wochenbett ist auch angebracht. 
Sie wirkt wie die Binde am Bauch der Wochnerin. Der leichte Druck unterstutzt das 
Ruckwartswachstum und verhindert die Ansammlung von Fett in dem durch die Ruck
bildung des Drusenapparates freiwerdenden Raum. 

Wellll dagegen auBer der Zeit der Ruckbildung der Brust aus der Vollfunktion im 
Wochenbett auf den ursprunglichen Zustand die zur Erschlaffung der automatischen Brust
befestigung schon im jungfraulichen Zustande fUhrenden Stutz en durch Korsett und Hinauf
bandagieren durch Bustenhalter benutzt wurden, ist dem Fortschreiten der Erschlaffung an 
Stelle der funktionellen Ubung der Halteapparate erst recht Tur und Tor geoffnet. So wird 
durch die Einsperrung der Brust bald ein Zustand kunstlich herangezuchtet, der dann den 

1 Liepmann, W., Die Frau, was sie von Karper und Kind wissen muB. Stuttgart-Leipzig-Berlin, 
Union-Verlagsgesellschaft. 
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Brusthalter unentbehrlieh erseheinen laBt. Es kommt zur unheilvollen Verweehslung 
von Heilmittel mit krankmaehender Praktik. 

Die Brustwarzen, deren Funktion aueh in einer Hin- und Herbewegliehkeit ihres 
Volumens beim Stillen besteht 1, konnen leieht dureh Kleiderdruek gesehiidigt werden. 
In dieser Riehtung muB man besonders einige V olkstraehten ansehuldigen. Die Warzen 
mogen beim Druek des Mieders sehen, wo sie bleiben. 

Dureh zu weiehe Unterkleiderstoffe werden die Brustwarzen verzartelt. Wenigstens 
findet man eine so hoehgradige Empfindliehkeit der Brustwarzen, die bei der Inansprueh
nahme beim Nahren des Kindes leieht zur Brustdriisenentziindung fiihrt, wie unter dem 
feinen Batist, nieht unter dem groben Bauernhemd. 

y) An den Beinen und FiiBen. 

Die B ei n e leiden unter der Unsitte der elastisehen oder gar festgeschnallten Strumpf
bander, die unter oder iiber den Knien getragen werden; dureh diesen zirkularen Druck 

Abb. 95 a. Die Entwicklung von 
Krampfadern durch Tragen 
schniirender Strumpfbii.nder. 

(Nach W. Liepmann: Die Frau, 
was sie von Korper und Kind 

wissen mull.) 

auf die Obersehenkel und Untersehenkel wird die Blut
zirkulation gehemmt. Krampfadern und andere Stauungs
erseheinungen sind die Folge; die Beine werden in ihrer 
Form ganzlieh verdorben und hii.6lieh (Abb. 95a). Dble 
Sehniirfurehen und hii.6liehe Verdiekungen der Beine 
unterhalb der Schniirstelle treten auf. 

In oben an dem Hiiftgiirtel zu befestigenden Strumpf
ziigeln hat man einen guten und allseitig befriedigenden 
Ersatz gefunden, der all den aufgezahlten Dbeln leieht 
steuert. Leider hat die Mode der kniefreien Kleider dazu 
gefiihrt, dem Strumpfband als Zierrat wieder mehr und 
mehr Eingang zu versehaffen (Abb. 95b). 

Die Strumpfbandschnurung erinnert an die soge
nannte Wadenplastik unter wilden Stammen (Abb. 96). 
Erfrorene Unterschenkel sind infolge der zu dunnen 
Strumpftraeht und zugleieh der kurzen Kleider keine 
Seltenheit. Unproportioniertheit, wie sie ein zu kleiner 
FuB vortausehen solI, ist doeh gewiB keine SehOnheit, 
sondern nur eine Geschmacksverirrung. 

Fiir das Verderben durch unzweekmaBige Kleidung sind die F ii B e des Kulturmensehen 
Zeugen; die von der Naturform kiinstlieh abgedrangten und in Bezug auf Form und 
Bewegungsfreiheit verkiimmerten FiiBe tragen den Stempel unzweckmaBigen Schuhwerkes 
an sieh; es geht mit dem Einengen der FiiBe genau so wie mit dem Schniiren des Leibes, es 
resultiert eine Verkriippelung, eine Lahmlegung des Bewegungsapparates und damit eine 
Funktionssehadigung. 

Bei dem natiirliehen FuBe, den man bei uns zu Lande ab und zu noch einmal sieht, 
und den man bei dem Vergleich mit antiken Statuen und Naturvolkern, die ohne Stiefel 
gehen, als riehtig anerkennen kann, bilden innere Knochel, GroBfuBzehenansatz und groBe 

1 Sellhei"m, Brustwarzenplastik bei HoWwarzen. Zentralbl. f. Gynakol. 1917. Nr. 13. 
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FuEzehe eine gerade Linie (Abb. 97 a u. b). Die Zehen sind gut ausgebildet und rund. 
Zwischen groBer und Nachbarzehe befindet sich ein groBerer, zwischen den iibrigen Zehen 
ein etwas geringerer Spielraum. Beim Aufsetzen des FuBes und beim Abwickeln spreizen 
sich die Zehen in Form einer Befestigungsbewegung am Boden. Das FuBgewolbe ist sowohl 
in der Langs- wie auch in der Querrichtung gut ausgebildet und spielt mit der abwechselnden 
Belastung und Entlastung deutlich hin und her. Der Reihen, nach der inneren Seite des 
FuBes steiler abfallend als nach der auBeren, ist gut entwickelt. Der FuB mit seinen Zehen 

Abb. 95 b. Leider hat die Mode der kniefreien Kleider dazu gefiihrt, dem Strumpfband als Zierrat 
wieder mehr oder weniger Eingang zu verschaffen. 

macht wirklich, entsprechend den an ihn herantretenden Anforderungen, ausgiebige Be
wegungen; er benutzt die ihm zustehende, fUr die Ausiibung seiner Vollfunktion, das 
gewagte Korpergebaude des Menschen mit Sicherheit auf zwei Beinen zu balancieren, 
notwendige Bewegungsfreiheit. 

Wie sieht dagegen ein im Prokrustesbett des modemen Schuhwerks verkiimmerter 
FuB aus! Die Deformitat oder kiinstliche MiBbildung ist ganz typisch, weil der Fehler 
des Schuhmachers, der nach seinem oder seiner Klientel falschen Ideal arbeitet, immer 
derselbe bleibt. Der FuB wird in eine gleichmaBig von beiden Seiten zugespitzte Form mit 
einem nach beiden Seiten gleichmaBig abfallenden Reihen gezwangt (Abb. 97c). Gerade 
als ob er ein symmetrisch gebautes Gebilde ware. Die Herstellung der Schuhe mag 
ja so am bequemsten sein; das Tragen ist jedenfalls fiir den Anfang das unbequemste, 
was man sich denken kann, und eine Qual, die nur der Mode zuliebe iiberwunden wird. 
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Das geht so lange fort, bis der FuB in den Stiefel paBt, und beim nachsten Einkauf auch 
der· Stiefel an den FuB paBt. 

Abb. 96. Wadenplastik. 
(Nach Freiherr v. Reitzenstein: Das Weib bei den Naturvolkern.) 

Der FuB ist eben kein symmetrisches Gebilde. Gerade dieser Eigentiimlichkeit des 
FuBes miiBte durch eine verniinftige, links und rechts mehr individualisierende FuBbekleidung 
Rechnung getragen werden. Besonders sollte darauf Bedacht genommen werden, daB 
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der FuB auch in den Schuhen seine Hin- und Herbewegung vollziehen kann. Dafiir muB 
ihm ein nicht unbetrachtlicher Spielraum belassen werden. 

Als Folge des falschen Schuhwerkes finden wir regelmaBig die groBe Zehe von der 
geraden strahlenfOrmigen Verlangerung ihres MittelfuBknochens in mehr oder weniger . 
scharfem Winkel medialwarts abgedrangt, wodurch der GroBzehenwulst stark vorspringt. 
Die iibrigen Zehen werden von dem auBeren FuBrande her der groBen Zehe entgegen-

a b o 

Abb.97 Der normale FuB (a), der fein entwickelte antike FuB (b), typisch verbildeter FuB von heute (0). 
(Naoh Sohulze-Naumburg: Die Kultur des weiblichen K6rpers.) 

gepreBt. Da der Stiefel in der Regel nicht nur zu schmal, sondem auch yom zu kurz ist, 
werden die Zehen iiber ihre untere Flache nach abwarts gebogen; sie verlieren in dem 
~mgen Gefangnis natiirlich ihre freie Stellung gegeneinander. Die Zwischenraume zwischen 
groBer und nachster Zehe ganz besonders, aber auch zwischen den iibrigen Zehen sind 
verschwunden; die Zehen haben ihre runde, individuelle GliedmaBengestalt eingebtiBt. 
Sie sind mehr oder weniger drei- oder vierkantig geworden, wie die Zigarren in einer Kiste 
an der Stelle starkster Pressung, nur daB sie dazu noch iiber die Unterflache krallenformig 
zusammengekriimmt sind. U m die Ventilation ist es in den engen Verhaltnissen natiirlich 



222 Sellheim: Hygiene und Diatetik der Frau. 

auch auf das Allerschlechteste bestellt. Allenthalben findet man in Form von sogenannten 
Hiihneraugen empfindliche Druckstellen. 

Ein solcher FuB ist in bezug auf ein ausgiebiges Zehenspiel, aber auch in bezug auf 
das Befestigungsspiel der FuBgewolbe mehr oder weniger lahmgelegt. Der FuB wird zu 

Abb.98. 1m scblechten Schuh verkriippelter FuB, 
dessen Zehen ihrer Beweglichkeit und somit ihrer 
Unterstiitzung der Abwickelbewegung beraubt sind. 

(Nach einem Original der A. G. fiir hygienischen 
Lehrbedarf in Dresden.) 

Abb. 100. Schuhmode 1925. 

Abb. 99. Stockelschuh aus dem 18. Jahrhundert. 
(Nach einem Original der A. G. fiir hygienischen 

Lehrbedarf in Dresden.) 

Abb.101. Wie eine moderne Schuhfabrik sich 
die Lage der FuBknochen in ihren freilich 
orthopadischen Stiefeln mit besonderer Einlage 
fiir die Stiitzung des FuBgewolbes denkt. Die 
Knochenverbiegung erinnert in entferntem 
Grade an das Rontgenbild eines ChinesenfuBes 

(Abb. 106). 

einem halbtoten Gebilde, das natiirlich zur Vollfunktion eines absolut sicheren Ganges 
nicht mehr befahigt ist. Dariiber werden aber urn so weniger Worte verloren, als die FuB
kriippel niemals im Besitz der Idealform und Vollfunktion ihrer FiiBe gewesen sind und 
sich an schwierige Balancierungsaufgaben, wie sie von Fischern, Jagern, Bergsteigern, 
Kletterern usw. im Hochgefiihl ihrer hohen Leistungsfahigeit vollbracht werden, niemals 
heranwagen. Zum Hin- und Hertrippeln geniigen solche verdorbenen FiiBe, im iibrigen 
bekommt sie ja niemand zu sehen. Der Seiltanzer zeigt uns, was man mit dem FuB als 
Haft- und Balancierorgan bei Ubung alles fertig bringen kann, wahrend der Durch-
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schnittsmensch mit seinen fast zu Hufen herabgedruckten FiiBen im Modeschuh einher
stampft. 

Eine Schwachung der FuBgewolbebefestigung findet statt, wenn das Gewolbe nicht 
durch richtigen Gebrauch geiibt, iiberanstrengt oder in falscher Richtung in Anspruch 
genommen wird. Viel konnen zu einer sol chen Insuffizienz Schuhe von unrichtiger Form 
beitragen. Es handelt sich vor allen Dingen urn Schuhe, welche eine ausgiebige Hin- und 
Herbeweglichkeit des FuBgewolbes und der Zehen im Wechsel der Belastung - also eine 
gehOrige Ubung dieses diffizilen Muskelapparates - verhindem oder einschranken 
(A bb. 98). Das fiihrt zur Atrophie des Bewegungsapparates. 

Eine Andeutung von Absatz gilt insofem als Vorteil, als er die ganze Haltung des 
Korpers mehr strafft. Ein zu hoher Absatz bringt die FuB£lache aus einer parallelen, sich 

Abb. 102. Die Verstellung des FuBgewolbes und 
der FuBknochen beim zu hohen Absatz. 

(Nach einem Original der A. G. fiir hygienischen 
Lehrbedarf in Dresden.) 

Abb. 103. Abknickung des FuJ3gewolbes gegen 
die ~Unterstiitzungsebene bei zu hohem Ahsatz. 
Schleudern des FuBgelenkes nach dem Auftreten 

des Beines. 

(Nach einem Original der A. G. fiir hygienischen 
Lehrbedarf in Dresden.) 

breit dem FuBboden anschmiegende Lage in eine schiefe Ebene (Abb. 99-101). Die 
Unterstiitzungsflache des Korpergewichtes rutscht nach vom hin, nach der FuBspitze zu, 
zusammen (Abb. 99-102 und 104-105). Die Hebung des hinteren FuBendes iibertragt 
sich auf· die Beine und von da auf das Becken und die Wirbelsaule. Urn den Schwerpunkt 
des Korpers iiber der Unterstiitzungsflache in den FuBsohlen zu balancieren, muE das 
Becken zwischen den Oberschenkelkopfen nach hinten gedreht werden. Die Lenden
wirbelsaule erfahrt eine vermehrte Aushohlung nach hinten, die durch eine verscharfte 
Vorwartsbiegung der Brustwirbelsaule wieder ausgeglichen werden muB. Kurzum, der 
Schwerpunkt des Korpergewichtes, der durch diese Verschiebung infolge des hohen Absatzes 
vor die Unterstiitzungsflache zu fallen und den ~orper vomiiber zu stiirzen droht, muB 
durch vermehrte, den ganzen Korper von unten bis oben durchsetzende Muskelanstrengung 
wieder kiinstlich iiber den Unterstiitzungspunkt eingerenkt werden. Man denke nur daran, 
wieviel unnotige Kraft das eine Frau kostet, die auBer ihrem iibrigen Korpergewicht noch 
das eines Kindes und seines Gehauses mit zu tragen, und die damit an sich schon genug 
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veranderte Korperhaltung durch entsprechendes Muskelspiel auszugleichen hat. Wenn 
es auch nicht gleich zur AusbiIdung eines PlattfuBes mit Zusammensinken des FuBgewolbes 
zu kommen braucht, so ergibt sich doch auf aIle FaIle eine Schwachung der automatischen 
FuBbefestigung, die zu leichter Ermiidbarkeit und Schmerzen beim Stehen und Gehen 

Stehen. Aufsetzen. Der knickebeinige stelzend" 
Gang auf hohem Absatz. 

Abb. 104. Erschwerung des Ganges durch zu hohen Absatz. 
Durch" den Absatz wird die Ferse unnatiirlich gehoben und der sonst senkrecht zum Bein stehende 
FuB mehr oder minder gestreckt, ja beisehr hohem Absatz beinahe iiberstreckt. Dadurch wird das 
Knochengefiige verii.ndert, die Muskeln und Sehnen werden iiberdehnt und arbeiten unter anderen, 
viel schwereren Bedingungen als sonst. Beirn Aufsetzen des FuBes z. B. muB der FuB bei jedem Schritt 
iiber den Absatz hiniibergehebelt und iiberstreckt werden. Kein Wunder also, wenn die Tragerinnen 
hoher Absatze leicht schmerzende FiiBe bekommen, schnell ermiiden und zur Erleichterung des Ganges 

knickebeinig trippeln oder stelzen. Je niedriger der Absatz, desto besser der Gang. 
(Nach einem Original der A. G. fiir hygienischen Lehrbedarf in Dresden.) 

a 

b 

c 

Abb 105. FuB und ~<\.bsatz 
a Der Absatz hebt die Ferse und dadurch wird der FuB ganz anders belastet, als wenn eJ' flach 

steht; seine Muskeln, Sehnen und Bander wirken in einer ungewohnlichen Lage und Richtung. 
b Beim Schreiten, und selbst beim Aufwartsschreiten muB der FuB iiber den Absatz hiniiber

gehebelt werden. Er wird dabei stark erschiittert und iiberdehnt. AuBerdem wird er mit jedem Schritt 
mehr gegen die Schuhspitze gedrii.ngt. Dadurch wird der Gang unsicher, stelzend, schnell ermiidend -
zumal aUf abwarts geneigtem Boden oder beim Laufen. 

c Je hOher der Absatz, desto starker die Schadigung. 
(Nach einem Original der A; G. fiir hygienischen Lehrbedarf in Dresden.) 
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fiihrt. Der hohe Absatz arbeitet dem PlattfuB sogar scheinbar bis zu einem gewissen Grade 
entgegen. Wenigstens findet ein PlattfuB sich relativ haufiger beim Kellner (der freilich 
in sehr viel jiingeren Jahren seinen Beruf beginnt als seine Kollegin) mit seinen niedrigen 
Absatzen und relativ seltener bei der Kellnerin mit hohen Absatzen. Wird mit der Rohe 
des Absatzes eine zu starke Ausschweifung der hinteren Flache nach vorn und eine 
zu schmale Stiitzflache auf dem Boden verbunden, 
wobei die Absatze sich sehr weit unterhalb des FuBes 
befinden, so wird das FuBgewolbe leicht abgeknickt und 
in schiefer Stellung belastet, und dem Gang jede Sicher
heit genommen, was man an dem Hin- und Herschleu
dern des FuBes auf dem wackligen Absatz nach dem Auf
setzen des FuBes wahrnimmt (Abb. 103). 

FuBschwache ist ein Leiden, das fUr die Frau eine 
ganz besondere Bedeutung hat, so daB sich gerade die Frau 
die FuBpflege am meisten angelegen sein lassen miiBte. 

Nichtsdestoweniger werden in unseren aufgeklarten 
Tagen eigene Vorlesungen iiber die beste Art des Ruf
beschlages, aber nicht iiber die Pflege der MenschenfUBe 
gehalten 1. 

Der Kulturmensch kann sich darauf berufen, daB 
die Damen anderer Volker ihre FiiBe noch mehr defor-
mieren. Die vornehmen Chinesinnen suchten geradezu 
etwas darin, die FiiBe bis zur volligen Untauglichkeit zu 

Abb. 106. Rantgenbild vom ver
kriippelten FuB einer Chinesin. 
Das Skelett ist quergeknickt. und 
die Zehen sind unter die FuB-

walbung gedriickt. 

(Nach einem Original der A. G. 
fiir hygienischen Lehrbedarf in 

Dresden.) 

verkriippeln (Abb. 106); als Fortbewegungsmittel muB der Riicken einer Dienerin her
halten. Die Revolution hat mit diesem Unfug aufgeraumt. 

Es gibt aber auch Volker, die uns eher zum Muster dienen konnten, weil sie ihre 
FuBbeweglichkeit im hohen Grade erhalten, indem sie eine darauf achtende, sehr sorg-

Abb. 107. Arten der FuBbekleidung der Japanerinnen. 
(Nach Ernst v. Hesse-Wartegg: China und Japan.) 

faltige FuBbekleidung tragen. So z. B. die Japaner (Abb. 107). Auch die Inder lassen 
der funktionellen Entwicklung des FuBes zur Beherrschung des Bodens freien Lauf 
(Abb. 108). Manche Volkerschaften treiben auch Uberkultur durch Behang mit Schmuck 
an FuBgelenken und Zehen (Abb. 109). 

Wir sehen also als Ursache der EinbuBe an natiirlicher Form und physiologischer 
Bewegungsfreiheit allenthalben am Frauenkorper die gewaltsame MiBbildung der 

1 Carus, C. G., Symbolik der menschlichcn Gestalt. Neubearbeitet von Prof. Th. Lessing. 
~iels-Kampmann-Verlag, Celle,1925. 
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Form und die Unterdriickung ihrer fiir die normale Funktion so notwendigen Form
beweglichkeit durch unzweckmaBige, beengende Kleidung. Diese Verstiimmlung wieder
holt sich in ganz ahnlicher Weise an Rumpf, Brustdriisen, Brustwarzen, Beinen 
und FiiBen. 

Abb. lOS. Edler Gang der Inder. 

Abb. 109. Schmuck am FuBe eines Hindumadchens. 

e) Degeneration gegeniiber der ungebundenen Natur. 

Es bleibt uns noch ein Gesichtspunkt iibrig, dem man so geme bereit ist, die Ein
buBe an Natiirlichkeit zuzuschreiben. Das ist die "Degeneration". Sie ist zu einem 
bequemen Schlagwort geworden, mit dem so vieles zugedeckt wird, was man selbst. 
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verschuldet hat, und das bei etwas mehr Umsicht und Achtung vor seinem Korper 
hatte vermieden werden konnen. Es ist richtig, daB wir gegeniiber der ungestorten 
Natur viel an Leistungsrahigkeit und Anpassungsfahigkeit eingebiiBt haben. Das meiste, 
was in dieser Richtung uns als Defekt entgegentritt, lieBe sich aber durch geeignete Ubung 
im Sinne der funktionellen Entwicklung mehr oder weniger zuriickdrangen, beruht es 
ja doch zum gut en Teil auf dem Ausfall des wichtigen Entwicklungsfaktors der funk
tionellen Entwicklung (vgl. Abschn. IX). Immer und immer wieder bringt die Natur eine 
geniigend gute Anlage mit auf die Welt. So konnen wir z. B. durch geeignete Ubung mit 
experimenteller Sicherheit verhindern, daB als Zeichen der obligaten Kulturunzulanglichkeit 
an der Haut Schwangerschaftsnarben auftreten. Man darf wohl das gleiche von Unzu
langlichkeiten im Muskelfaszienzusammenhalt des Bauches behaupten; sehen wir doch 
z. B. eine Unversehrtheit des Bauchgefiiges die Fortpflanzungsbetatigung iiberdauern 
bei Artisten und auch bei Frauen, die sonst ihren Bauchdecken die notwendige, konsequente 
und nicht nur gelegentliche Pflege haben angedeihen lassen. Auch der FuB ist hierfiir 
ein gutes Beispiel. 

GewiB gibt es Degeneration; und es wird auch so manches von mangelhafter Kon
stitution vererbt; im groBen und ganzen wird aber dieser Faktor iibertrieben 1. Wir sind 
in hohem Grade geschiitzt, weil erworbene Eigenschaften, besonders Selbstverstiimmelung 
im allgemeinen nicht, zum mindesten nicht leicht vererbt werden. 

Es dient das Wort Degeneration zur bequemen Bemantelung der Degeneration 
unserer Gesinnung gegeniiber unserem Korper, fur den rein gar nichts mehr geschieht, 
gegen ihn aber alles, wie die UnzweckmaBigkeit in der Kleidung nur andeuten wollte. 
Die Korper werden in jeder Richtung vernachlassigt. Die Freude am eigenen, schOnen 
Korper hat aufgehort, und von dem eines anderen verlangt man, wenn er einmal aus der 
modernen Zwangsjacke herausgelassen wird, auch nicht mehr viel. Wir haben den Ge
schmack an der SchOnheit des Korpers und die Hochachtung vor ihrer Erhaltung verloren. 
Wir sind in dieser Richtung gesinnungslos, verstandnislos und abgestumpft geworden. 
Nur hier kann der Hebel angesetzt werden, wenn wir helfen wollen. Es hat den Anschein, 
als ob sich wirklich schon eine Wandlung zum Besseren anbahnte. (Vgl. Abschnitt IX.) 

3. Zweck der Kleidung. 
a) Entwicklungsgeschichte der Kleidung. 

Es gibt kaum ein Gebiet, auf dem trotz aller modischeri Schwankungen die Macht 
der Gewohnheit groBer ist und etwas nur deshalb fiir richpig gilt, weil es aIle tun, wie die 
Frauenkleidung. Da dabei oft allen gesundheitlichen Regeln ins Gesicht geschlagen wird, 
findet die wissenschaftliche Untersuchung der Grundforderungen, die das Korpergetriebe 
an eine zutragliche Kleidung stellt, eine dankbare Aufgabe. Die Sache hat eine um so 
groBere allgemeine Wichtigkeit, als die Vernachlassigung dieses Kapitels, wie alles, was 
die Frau angeht, nicht nur die Gesundheit der jetzigen Generation aufs Spiel setzt, sondern 
auch das dem durch falsche Kleidung verdorbenen Mutterleibe entsprieBende, folgende 
Geschlecht in Gefahr bringt. 

1 Kruse und SeIter, Gesundheitspflege des Kindes. Rassenhygiene von Kruse. Stuttgart, Enke 
1914 und Kruse, Deutsche Rassenhygiene und Volkshygiene. Vortrag auf d. Versamml. d. deutsch. 
Ges. f. offentl. Gesundheitspflege Bonn 1925. Berlin, .Julius Springer. 

]5* 
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Die Kleidung entspringt einer Naturnotwendigkeit. Sie ist das Mittel, das dem 
Menschen die Ausbreitung iiber die ganze Erde ermoglicht hat. Unter warmen Himmels
strichen bedarf die Frau keiner besonderen Kleidung. Fiir sie kam vielleicht nur die 
Verhiillung der Schamteile und das Behangen des Korpers mit Schmuck in Betrachtl. 

Die Tatsache, daB zahlreiche Volksstamme in tropischen Landstrichen nur die Lenden 
oder nur die Schamteile bekleiden - hier und da auch nur bei einem Geschlecht oder 
nur nach Beginn der Pubertat -- ist beweisend fiir eine Rolle der Bekleidung als einer 
schamhaften Verhiillung 2. 

Die Bekleidung die Rolle eines Zierates spielen zu lassen, lag aber um so weniger 
Veranlassung vor, als ein natiirlicher, wohlgeformter Frauenkorper, der seine technische 
Befahigung symbolisch 3 ausdriickt, keiner weiteren VerschOnerung durch kiinstliche Zutaten 
fahig ist. Eher gabe es etwas zu verhiillen, wenn das Korpergebaude infolge von MiB
brauch der Frauenorganisation Bankrott gemacht hat. 

Nach dem AuBeren des Menschen und nach der Zusammensetzung der Muttermilch, 
die ganz charakteristische klimatische Schwankungen bei den Tieren der verschiedenen 
Breiten zeigt, zu schlieBen, muB die Wiege der Menschheit in einer siidlichen, warmen 
Gegend gestandenhaben 4. Die Kleidung wurde notwendig, als der Mensch mit der 
Kalte in Beriihrung kam. Mit dem Aufkommen der Kleidung als Schutzmittel traten 
weitere Aufgaben hervor, welchen die kiinstliche Korperverhiillung gerecht werden sollte. 
Die Kleidung wird zu einem sexuell bedeutungsvollen Faktor, indem sie gleichsam durch 
Verhiillung etwas enthiillt (Elster). Sie muBte durchschimmern lassen, daB unter ihr 
ein gesunder weiblicher Korper sich barg. 

Mit der SchOnheit des gesunden Korpers an sich wurden durch die kiinstliche Ver
hiillung auch diejenigen Punkte der weiblichen SchOnheit mehr oder weniger dem Blicke 
entzogen, welche den Mann anlocken, das Spezifisch-W eibliche. Da die Frau keine EinbuBe 
an Anziehungskraft erleiden wollte und durfte, muBte die Kleidung auBer der korperlichen 
Gesundheit an sich auch ihre Eignung als Frau, die Geschlechtsmerkmale des weiblichen 
Korpers, wieder zum Ausdruck bringen. Zarte Andeutung hatte geniigt und auch am best en 
echt weiblichem Sinne - dem alles Aufdringliche abhold ist - entsprochen. Da sich 
aber in der Frauenkleidung oft weniger der Geschmack der Frau als die Moderichtung 
der in der Kleiderbranche tatigen Industrie ausspricht, so ist man auch hier iiber das Ziel 
hinausgeschossen. Kleidung an sich schlieBt ja schon die Gefahr in sich, mehr aufzutragen 
als da ist. Durch die teilweise Verhiillung wird, wie bei aHem, was in magisches Halb
dunkel getaucht ist, erst rechtGelegenheit gegeben, die Phantasie zu entziinden. Auch 
hier hat, vor allen Dingen weil sich das Geschaft dieser Geschmacksrichtung bemachtigte, 
an Stelle der geschmackvollen Andeutung eine geschmacklose Ubertreibung sich breit
gemacht, die aber gerade, weil fast alle kritiklos mittun, den wenigsten zu BewuBtsein 
kommt. Die Kleidung wird in dieser Richtung selbst von naivsten und unschuldigsten 

1 Stratz, C. H., Frauenkleidung. Stuttgart, Enke 1904. 3. Aufl. 
2 Elster, Alexander, Kleidung und Mode. Handworterbuch der Sexualwissenschaft von Max 

Marcuse. 2. Auf I. 1926, S. 361. Bonn, A. Marcus und E. Webers Verlag. 
3 Carus, G., Symbolik der menschlichen Gestalt. Neubearbeitet von Theodor Lessing. Niels

Kampmann-Verlag 1925. 
4 v. Bunge im Lehrbuch der Physiologie des Menschen. 2. Bd. Leipzig, F. G. Vogel 1901. 
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Madchen systematisch geradezu zu einer Falschung der Wahrheit miBbraucht. Sie soIl
zu mindesten im Sinne des Kleiderfabrikanten - mehr vortauschen als da ist. Man denke 
nur daran, wie durch Korsett und aIle moglichen Biistenstiitzen die Briiste weit iiber ihr 
natiirliches, bescheidenes Volumen zu einer GroBe, wie sie stillende Miitter haben, hervor
gehoben wurden und, um ein anderes Beispiel zu nennen, wie oft genug durch die Mode 
ein sonst unaussprechlicher Teil, der ja von Natur bei der Frau auch etwas mehr betont ist 
als beim Manne, mit Gewalt herausgepreBt, zeitweise sogar durch besondere Auflagerungen 

Abb. llO. Herauspressen der weiblichen 
Merkmale. 

Abb. 111. Auf daa, Kleid sind in markt
schreierischer Weise die weiblichen Merkmale 

von auBen aufgemalt. 

vergroBert worden ist. Eine gewisse Empfehlung ist ja ganz angebracht, aber der Philosoph 
hatte ganz recht, der sagte: "Die weiblichen Briiste sind nicht dazu da, die Leute auf der 
StraBe zu argern, sondern dem Kinde seinen Lebensunterhalt zu spenden." Zwischen 
dezenter Empfehlung und Marktgeschrei ist ein Unterschied (Abb. 110, 111, 112). Man 
ist zur Zeit von der Ausstellung der erwahnten Teile etwas mehr abgekommen, dafiir zeigt 
man um so mehr von den Beinen, was ja schlieBlich auf dassel be hinauslauft, denn es kann 
niemand die Phantasien hindern, welche die voriibergehenden StraBenpassanten daran 
kniipfen. Die Mode wirkt natiirlich nur, solange sie neu ist oder durch weitere Zutaten 
immer wieder neu aufgeputzt wird (Abb. 32,33,34 u. 95b). 
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Einer unserer besten Helfer im Aufraumen mit dem Unsinn der stark betonten 
Tailleist gegenwartig die Mode geworden. Die parallele Linie hat gesiegt (Abb. 113). 
Manchmal wird sogar der dem natiirlichen Zustande widersprechende Eindruck eines 
Zusammenlaufens der Linien von oben nach unten durch die Kleidung erweckt (Abb. 114). 
Das ist natiirlich eine Ubertreibung. Ja, man nimmt eine konvexe Vorbuchtung in 
der friiheren Taillengegend der Mode nicht einmal iibel. Hier und da wird der 
Mann in der Kleidung nachgeahmt (Abb. 115). 

Abb. 112. Das Bild zeigt in dezenter Weise: 
"Hierunter ist eine Frau verborgen". 

Schlie.Blich iibernimmt es die Kleidung, 
Gebrechen des Korpers den Blicken der Mit
menschen zu entziehen; man dad das an sich 
als ein freundliches Entgegenkommen gegen
iiber den Verunstalteten und Verkriippelten 
ansehen; gegen die Benutzung der sich durch 
die KJeidung bietenden, willkommenen Ge
legenheit zum Verhiillen von Defekten ware 

Abb. 113. Die parallele Linie hat gesiegt. 
[ (Nach: Die Dame. Verlag Ullstein, Berlin. H. 10. 1925.) 

nicht das geringste einzuwenden, wenn das Bestreben der Verschonung seiner Mitmenschen 
mit seinen Gebrechen nicht unmerklich in das Gebiet der Tauschung iiberginge, mit der 
Absicht, einen allenthalben gesunden Korper an Stelle des insuffizient und defekt gewordenen 
vorzuspiegeln. Damit fangt schon die Verlogenheit an. Doch trim in diesem Punkte 
die Frau meist keine Schuld; sie greift ahnungslos und ohne sich weitere Gedanken 
und Plane zu machen, zu den von der Industrie ihr gebrauchsfertig in die Hand gespielten 
Aufmobelungsapparaten und Geriistwerken. Den Naturforscher kann Dur Mitleid mit 
solchem Frauenschicksal als Begleiterscheinung un seres sogenannten Kulturlebens erfiillen. 

Da die meisten weiblichen Korper in der Pflege und Ernahrung vernachlassigt, durch 
unzweckmaBige Kleidung verdorben, durch unverant",ortlichen MiBbrauch der Fort-
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pflanzungsfunktion zerruttet und nur zum geringsten Teile durch die mit der Abwendung 
von der Natur fortschreitende Entartung verfallen sind, - ich bin den Beweis fUr diese 
Behauptung nicht schuldig geblieben - muB gewissermaBen aus der Not eine Tugcnd 
gemacht werden; die Kleidung wird dazu beniitzt, diese Defekte des Frauenleibes zuzudecken 
zu beschOnigen. Kunstliche Stutz en erwecken den Eindruck einer sich selbsthaltenden 
Form des Korpergebaudes. An Stelle der naturlichen stolzen Haltung der Frau, die von 
Gesundheit und Fortpflanzungstuchtigkeit strotzt, tritt der kunstliche Ersatz durch ein 
raffiniertes Rustzeug von Stutzapparaten und Aufhangebandagen. In der Tat gibt es 
keinen von Krankheit erworbenen Defekt am menschlichen Korper, fur dessen Ver-

Abb. 114. Zusammenlaufen der Linien nach unten 
als Ubertreibung. Anklang an die mannliche Figur. 

(Aus einem Modeblatt.) 

Abb. 115. Deutlicher mannlicher Einschlag in der 
weiblichen Kleidung. 

(Aus einer Zeitungsannonce.) 

deckung und Kompensation uns so viele technische Hilfsmittel von der Industrie zur 
Verfugung gestellt wurden, als fUr den zerriitteten Frauenleib. Man weiB oft gar nicht 
mehr, wo die Grenze zwischen Krankheit (Abb. 116) und Gesundheit liegt. Die Industrie 
befaBt sich mit dem Leiden fast als mit etwas Selbstverstandlichem; weder Patient noch 
Arzt haben oft eine Ahnung davon, daB es sich hier in der Tat um eine Krankheit handelt. 
Das Ungluck wird dadurch nicht besser, daB so gut wie aIle Frauen diesem Schaden 
verfallen, und wenn das, was hier faul in unseren Lebensverhaltnissen ist, nicht gebessert 
wird, unrettbar immer wieder und wieder verfallen mussen. 

Wir haben also in diesem Entwicklungsgang streng zwischen zwei Arten von 
Frauenkleidung zu unterscheiden: einer gesundheitsgemaBen, welche dem gesunden 
Korper seine natiirliche Zusammenhaltfunktion in steter Ubung belaBt und so durch 
funktionelle Entwicklung die Haltung vor Schwachung bewahrt, und einer zweiten Sorte, 
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auf den zerriitteten Korperzustand zugeschnitten, welche die Defekte des natiirlichen 
Zusammenhaltes verdeckt. Leider wird dieser kardinale Unterschied nicht immer streng 
festgehalten und dabei iibersehen, daB man durch Verabreichung einer auf den krank
haften Leib zugeschnittenen Kleidung an den gesunden, also durch eine ganz ungerecht
fertigte, kiinstliche Verformung und Verwohnung schlieBlichen Endes den gesunden 
Korper auch fUr die auf den krankhaft entarteten Korper gemiinzte Stiitze reif macht. 

Wir sehen ferner aus dies em Entwicklungsgang, daB sich bei aller Unentbehrlichkeit 
der Kleidung vornehmlich bei der Frau mancherlei Ubertreibungen eingeschlichen haben. 
Es handelt sich dabei nicht nur urn eine Geschmacklosigkeit, die man ja noch ruhig hin
gehen lassen konnte, sondern, was gerade den Arzt auf den Plan ruft, urn tiefgreifende 
Funktionsstorungen und auf ihrem Boden wachsende Gesundheitsschadigungen des zwar 
an sich so leistungsfahigen, aber doch sehr diffizilen Frauenkorpergebaudes. 

Norma l. SchlottertJauch. H2lngebauch. Fe~ ttJauch. 
Abb. 116. Di vel'schiedenen Arten der Zerriittung des Frauenkorp rs, die in den verschiedensten 

Kombinationen vorkommen. 

Es ist bei diesem Stande der Angelegenheit nicht damit getan, riicksichtslos die 
Schaden der Frauenkleidung aufzudecken, sondern es wird zur unabweisbaren Pflicht, 
positive Arbeit zu leistenund die Grundsatze einer gesundheitsgemaBen Frauenkleidung 
aus einer naturwissenschaftlichen Untersuchung des normalen Korpergebaudes und Korper
getriebes abzuleiten. Das ist so recht eine Aufgabe der Gynakologen, wenn sich die Frauen
arzte mit dies em Thema seither auch nur vereinzelt und selten befaBten und die Be
schiiftigung damit mehr allgemeinen Praktikern, Kiinstlern usw. iiberlassen haben, denen 
wir wichtige und bahnbrechende Anregungen verdanken. Auch die Industrie selbst ist 
in ihren Ansichten und ihren Produkten schon recht verniinftig geworden. 

Der Gynakologe muB sich aber mit der Frauenkleidung intensiv befassen, weil ihre 
UnzweckmaBigkeit den Korper zerriittet und ihre ZweckmaBigkeit auf der einen Seite 
den Korper intakt erhalt und schlieBlich mit anderen Modellen dem zerriitteten Korper 
wieder Halt verleiht. 

Die Haltlosigkeit, Zerriittung und Insuffizienz des Frauenkorpers ist 
das wichtigste gynakologische Leiden iiberhaupt. Und das ist gewiB nicht zuviel 
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gesagt. Das Leiden ist nur so weit verbreitet, daB man dagegen schon blind geworden ist 
und die Neigung hat, einen Fehler, den fast aUe aufweisen, garnicht mehr als eineAbweichung 
von der Natur und somit als einen Fehler, sondern als eine normale Begleiterscheinung 
der Kultur einzuschatzen. 

Wir fiihlen die Verpflichtung zur Revision der Lehre von der Frauenkleidung, oder, 
da diese Lehre noch in den Kinderschuhen steckt, wollen wir versuchen, eine wirkliche 
Lehre von der Frauenkleidung zu begriinden. 

Man kann zweifelhaft sein, ob der Arzt dazu der Berufene ist. Es gibt sicher 
kiinstlerische und technische Fragen, fi.ir deren Beantwortung der Kiinstler und der indu
strielle Techniker besser am Platze sind. Es muB aber jedenfaUs in e r s t e r Linie aUes 
beriicksichtigt werden, was von arztlicher Seite, und speziell frauenarztlicher Seite zur 
Losung des schwierigen Problems beigetragen werden kann. Ein Hauptteil der Arbeit 
faUt also jedenfalls dem Arzte zu. Er ist wie kein anderer befahigt, nachzuweisen, welche 
Aufgaben . der Frauenleib unter seiner Bekleidung zu leisten hat, und wie das Korper
gebaude iiber aIle Fahrlichkeiten des Frauenlebens durch natiirliche Mittel von selbst 
zusammengehalten wird. An ihm ist es ferner, die Schaden aufzudecken, welche zu der 
maBlosen Zerriittung des Korperzusammenhaltes bei der modernen Frau fi.ihren. Er solI 
die Wege zeigen, auf welchen dies em unermeBlichen Schaden, unter dem die Frau seufzt 
und ihr Kind leidet, abgeholfen werden kann. Die Prinzipien fiir eine gesundheitsgemaBe 
Frauenkleidung werden sich dann fiir den Sachverstandigen ganz von selbst ergeben. Das 
ist der Weg, die Einsichtigen dahin zu bringen, die Kleidung auf ihren wahren Hauptzweck 
zuriickzufiihren, gegen die Unbill der Witterung zu schiitzen, ohne zu schaden. Die 
den Auswiichsen der Kultur, insbesondere der unverniinftigen Anwendung der Kleidung, 
bereits zum Opfer Gefallenen werden nach wie vor darauf angewiesen bleiben, die mehr 
oder weniger selbstverschuldeten Defekte ihres Korpers mit der Kleidung zuzudecken. 

1m folgenden will ich den Versuch machen, in Grundziigen herauszusetzen, welche 
Zwecke der Kleidung heutzutage noch anerkannt werden diirfen und im letzten Kapitel, 
wie den gerechten Forderungen an die Kleidung in der Praxis nachgekommen werden kann. 

b) Prinzip der Kleidung: Schutz gegen die Unbill der Witterung. - Stoffe. 

Die erste Forderung: Die Kleidung solI ein Schutz sein gegen die Witterung, ohne 
die Form- und Volumbeweglichkeit des Korpers zu behindern. 

Zunachst kommt die Wahl der Stoffe in Betracht. Vorziigliche Winke in dieser 
Richtung erteilt Lahmann 1, dem wir uns in vieler Richtung anschlieBen. Der haupt
sachlichste Warmeverlust erfolgt durch Ausstrahlung. Bei dem geringen Warmeleitungs
vermogen der Luft kommt die Warmeabgabe durch Leitung nur bei bewegter und feuchter 
Luft in Frage; beide Warmeverlustarten werden beschrankt durch Zwischenschaltung 
einer die Strahlen behindernden, sowie die Luftbewegung abhaltenden Schicht zwischen 
Korper und umgebender Luft. Dazu kann eine Behausung dienen, deren Luftinhalt durch 
Strahlungdes Korpers angewarmt ist, wie wir sie z. B. bei unseren Haustieren in Form 
des Stalles in Anwendung bringen. Der moderne Mensch ist von dieser Selbsterwarmung 
seiner Wohnung langst zur kiinstlichen Beheizung iibergegangen. Dafiir hat er sich aber 

1 Lahmann,H., Die Reform der Kleidung. 4. Aufl. Stuttgart, A. Zimmers Verlag 1903. 
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in Form der engeren und weiteren Gewandung eine transportable Behausung geschaffen, 
die er, wie die Schnecke ihr Raus, iiberall mit hinnehmen Kanno 

Die Rauptforderung, die man an die Bekleidungsstoffe zu stellen hat, ist, daB sie 
fUr aIle durch die Raut austretenden, ausscheidungsbediirftigen Stoffe durchlassig sein 
muB. Enge Gewebe hindem an sich die Verdunstung der Raut. Werden sie durch SchweiB 
feucht, so quellen die Faden auf und verlegen die an sich schon engen Maschen vollig. DaB 
die Verdunstung da aufhOrt, wo man durch Starke, wie an der Remdenbrust, jede Offnung 
verkleistert, oder wo durch Appretur lackierte Kattunfutter absolut undurchlassig gemacht 
werden. die infolgedessen gesundheitsschadlich sind. diirfte danach auf der Rand liegen. 

Nachst der Durchlassigkeit ist die wesentlichste Anforderung an einen auf der Raut 
liegenden Bekleidungsstoff, daB er nicht reizt. Wolle hat sich aus diesem Grunde nicht 

Abb. 117. VergroBerter Aufbau des Gewebes, urn die zwischen den Maschen stehende 
Luftschicht zu zeigen. 

(Nach einem Original der A. G. fiir hygienischen Lehrbedarf in Dresden.) 

als Unterkleidung bewahrt, weil sie die Raut irritiert. Indifferent ist nur die Pflanzenfaser. 
Aus ihr hergestellte, lockere und durchlassige Gewebe erfUllen am besten die beiden Forde
rungen, durchlassig und reizlos zugleich zu sein. Das Leinen Kommt hier weniger in Frage, 
da man es wegen seiner besonderen Faser nicht locker verarbeiten Kanno Am meisten 
scheint den Anforderungen an eine gute Unterkleidungin besonderer Weise locker gewebte 
Baumwolle zu geniigen, die in der Form von sogenannter Reformbaumwolle auf Veranlassung 
von Dr. Lahmann hergestellt wird. Die lockere, durchlassige Art des Gewebes ermoglicht 
eine gute Rautverdunstung und sorgt dafUr, daB der SchweiB aufgefangen wird und a b
dunstet, ohne daB eine Verkiihlung der Raut stattfinden kann, weil in den groBeren Zwischen
raumen des Gewebes reichlich erwarmte Luft lagert (Abb.117); dabei kann die Raut 
ihre Tatigkeit selbstandig entialten, die·BaumwoHeirritiert die. Rant nicht. Mittels der 
reichlich in den gr6Beren Maschen ruhenden, erwarmten Luftschicht halt demnach die 
baumwoHene Unterkleidung warm, ohne zugleich, wie es bei Wollunterwasche der Fall 
sein muB, pennanent zu reizen. 
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Fur die Oberkleidung ist bei allem Warmhalten auch die Hauptforderung die 
Durchlassigkeit. Hier ist die Auswahl in bezug auf die Stoffe viel groBer, weil auch Wolle, 
die ja, von der Haut durch passende Unterkleidung getrennt, nicht reizen kann, in aus
giebigstem MaBe Verwendung finden darf. Durch die Verwendung von Unterkleidung 
und Uberkleidung werden an dem tragbaren Gehause doppelte Wande mit zwei dazwischen 
liegenden, vorgewarmten Luftschichten errichtet und somit der Warmeschutz verdoppelt. 
Durch einen Uberzieher kann er verdreifacht werden. Das, was warm halt, ist wie bei dem 
Stalle weniger die Wand selbst, als die von der Wand umschlossene, yom Korper vor
gewarmte Luftschicht. 

Schon nach der Dicke, Schwere und Vielschichtigkeit ist also die Kleidung ver
schieden warm. Es wird das GefUhl der Behaglichkeit abhangen von dem Verhaltnis der 
Warmeproduktion zum Warmeverlust. Wir konnen nicht nur durch die Wahl der Kleidungs
stoffe die Warmeabgabe regulieren; wir sind auch imstande, die Warmeproduktion weit
gehenden Schwankungen zu unterwerfen. Das Mittel der Steigerung ist korperliche Arbeit, 
das Mittel der Verminderung Ruhe. Daraus ergibt sich schon, daB nicht die gleiche Kleidung 
fUr jede Form der Beschaftigung behaglich ist. So sehen wir auch die Menschen bei starkerer 
Anstrengung sich leichter bekleiden oder ihre Oberkleider ablegen und beim ruhigen Sitzen 
sich dichter einhullen und eher noch eine Schicht hinzufugen. 

Wir mussen also schon nach der Beschaftigung und erst recht nach der Jahreszeit 
unsere Kleidung modifizieren, wenn wir un serer Hauttatigkeit nicht ubermaBige An
passungstatigkeit zumuten wollen. 

Fur die Nachtbekleidung, das Nachtgehause, das Bett, gilt das gleiche Prinzip 
wie fur die Tageskleidung. Die Unterkleidung, Hemd und Bettucher, mussen durchlassig 
sein, ohne zu reizen. Die Daunen- und Wolldecken durfen warmer sein, mussen dabei 
aber Durchlassigkeit nicht vermissen lassen. Auch hier sind es mehr die durch den Korper 
vorgewarmten, in der Bettkleidung festgehaltenen Lufthullen, als die Stoffe selbst, die 
warm halten. 

c) Rlicksichtnahme auf Korperiorm und physiologische Bewegungsfreibeit. 

Jetzt komme ich zu dem schwierigsten Kapitel der Kleidung, speziell der. Frauen
kleidung: der Befestigungsfrage unter gebuhrender Rucksichtnahme auf die naturliche Form 
und die physiologische Bewegungsfreiheit des Korpers. Die Bekleidungsfrage ware leicht 
zu lOsen, wenn man nicht auf die naturliche Form und vor allen Dingen nicht auf die Form
und Volumbeweglichkeit Rucksicht zu nehmen brauchte. Gewohnlich wird man nur ver
anlaBt, an die Hin- und Herbeweglichkeit des Korpers zu denken, wenn sehr starke Schwan
kungen in Erscheinung treten. So wird jede Frau ganz von selbst ihre Kleidung, wahrend 
sie sich in anderen Umstanden befindet, weiter und im Wochenbett wieder enger stellen. 
Doch wird der gleichen Forderung bei den alltaglichen Volumveranderungen durch Atmung, 
Verdauung, Zirkulation, Gehen und Stehen, Arbeiten und Ruhe nicht in entsprechender 
Weise Rechnung getragen. 

Die Riicksichtnahme auf die physiologische Bewegungsfreiheit bezieht sich in alIer
erster Linie auf den Rumpf, der bei der Inspiration au£geweitet wird und bei der Expiration 
wieder zusammen£allt. In ahnlicher Weise sehen wir bei der N ahrungsaufnahme eine Full
bewegung und bei der Harn- und Stuhlentleerung eine Entleerungsbewegung, der die 
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Kleidung wenigstens in gewissem Grade gerecht werden muB. Die Kleidung sollte also 
an allen Stell en, die sich hin und her bewegen, geniigenden Spielraum auiweisen. Alle 
Stellen des Spielraumes entiallen also von vornherein fiir die Kleiderbeiestigung. Sie 
diirfen nur lose Hiillen haben, von einem "Sitzen"der Kleidung kann an diesen Stellen 
gar keine Rede sein; die Kleidung muB im Stadium der hOchsten Auftreibung des Korpers 
gerade ausgefiillt sein und im iibrigen der Hin- und Herbewegung spielend, d. h. ohne 
Kraftaufwand und ohne viel Reibung, folgen. 

Aus diesem negativen Grundsatze folgt ohne wei teres der zweite, der etwas Positives 
iiber die Kleiderbefestigung aussagt. Die Kleiderlast dad nur an denjenigen Stellen auf-

Speiserohre -~~--~ 

Gebarmutter mitJLeibesfrucht----:====-tDl:;~3~~ 
- - Diinndarmschlingen 

Abb. 118. Langsschnitt durch den menschlichen Korper mit . Vorfuhrung der vom Kleiderdruck 
frei zu lassenden Zone. 

gehangt werden, welche von den hin- und hergehenden Rumpfbewegungen nicht in Mit
leidenschaft gezogen werden, sondern stillstehen. Das sind die obere und untere Begrenzung 
des Rumpfes, der knocherne Schultergiirtel und der knocherne Beckengiirtel (Abb. 92 a, 
122 und 123). Beide Stellen sind als zwei stabile Ringe mit Strebepfeilern an der Wirbel
saule angesetzt; zwischen beiden Gegenden spielen sich die fortgesetzten automatischen 
Form- und Volumbewegungen des Korpers abo 

Es ist demnach die physiologische Forderung klar: die Kleidung am 
Schul tergiirtel und Beckengiirtel zu beiestigen, die dazwischen liegende 
Rumpfpartie aber fiir ihre unerlaBlichen Hin- und Herbewegungen absolut 
£rei zu lassen (Abb. 118). 

Beim Manne ist die Kleiderbefestigungsfrage in dem Sinne ge16st, daB unter Zuhilfe
nahme der Hosentrager die Kleiderlast iiber dem Schultergiirtel befestigt wird. Das geht 
fiir Zeiten nicht besonders iibermaBiger Korperbewegung. Bei starker Anstrengung, Z. B. 
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Schmieden, Mahen usw., beim Sport, z. B. Fechten, aber auch beim Tropenaufenthalt 
an sich, wo Herz und Lungen im Zustand der Ruhe schon gewaltig arbeiten miissen, legt 
jeder ganz von selbst die Hosentrager ab und laBt die Hosen am Bund, d. h. am Becken
giirtel, Halt finden, urn Herz- und Atembewegung nicht zu beeintrachtigen. 

Leichte Kleidung kann bei der Frau allein am Schultergiirtel aufgehangt werden. 
Hier muD unter Umstanden auch eine Art Trager zu Hilfe genommen werden. 1m all
gemeinen hat aber die Frau von jeher mehr die Neigung, ihre Kleidung in zwei Teile zu 
teilen, einen am Schultergiirtel aufzuhi1ngen, einen anderen in der Liicke zwischen Brust
korb und Beckengiirtel anzuschniiren; die Schniirung erfolgt entweder unmittelbar in der 
Weichteilmitte, oder durch Vermittlung eines Korsetts oder Korsettersatzes, welche die 
Weichteilliicke vom Brustkorb nach dem Beckengiirtel zu iiberbriicken. Geschniirt wurde 
aber auf jeden Fall und so nicht nur der Rumpf in seinen Exkursionen gehindert, sondern 
auch in seiner Form verdorben. J e nach dem Grade des Schniirens entstanden MiBbildungen 
und Storungen der lebenswichtigen Funktionen. 

Was kann man nun fiir Abanderungsvorschlage machen? Die Kleiderlast allein 
auf den Schultern anzuhi1ngen, diirfte unter Umstanden zu viel werden. Soll daher noch 
nach einem anderen Stiitzpunkte gesucht werden, so bietet sich als durchaus erlaubt dafiir 
der Beckengiirtel an, aber nur dieser und nicht die dariiber vorhandene Weichteilliicke. 
Das iibermaBige Behangen des Schultergiirtels mit Kleidung hat bei der Frau noch die 
besondere Gefahr, daB durch den Zug schwerer Stoffe die auf der Vorderflache des Brust
korbes hervorragenden Brustdriisen und Brustwarzen gedriickt werden, daher diese Gegend 
von Druck freizulassen und, wenn notig, durch Trager oder Verstarkungsziigel seitlich 
zu umgehen ist. Diese Aussparungen diirfen nur eine leichte, weiche und bauschige 
Bedeckung erfahren. 

Eine besondere Stiitze braucht der gesunde weibliche Korper weder in der Brust
gegend in Form des beliebten Biistenhalters, noch in der Unterleibsregion im Sinne eines 
steifen Korsetts oder Leibchens, oderwelchen N amen man fiir solche Dinge noch erfinden mag. 

Trotzdem es dank der Bemiihungen einzelner Manner - wie besonders Schultze
Naumburg 1 - gelungen ist, die Menschheit davon zu iiberzeugen, es sei eine Siinde 
wider die Natur, den weiblichen Korper durch ein Korsett oder unverniinftiges Binden 
von Kleidern in der Weichteilliicke zwischen Brustkorb und Beckenring zu verunstalten, 
wird immer noch an einer Bauchstiitze und Bruststiitze irgendwelcher Art festgehalten 
und werden immer wieder neue Modelle von Korsettersatzen auf den Markt geworfen, 
welche angeblich den Bauch stiitzen und die Briiste tragen wollen, ohne den Leib 
zu driicken. 

Weder Frauenwelt noch Industrie, (welche heute imstande ist, wirklich gute Kleider
befestigungsmittel an Schultergiirtel und Beckengiirtel, die nicht zugleich Bruststiitzen 
und Bauchstiitzen sein wollen, zu liefern, und auf der anderen Seite wahre Wunder fUr 
allseitige Stiitzung von Schlotterbriisten und Schlotterbauchen ersonnen hat), unterscheiden 
leider oft nicht scharf genug zwischen dem, was fiir einen unverdorbenen, jungfraulichen und 
fraulichen Korper zur Konservierung und Ubung seiner gesunden Selbsthalteform niitzlich 

1 Schultze.Naumburg, Die Kultur des weiblichen K6rpers als Grundlage der Frauenkleidung. 
Leipzig, E. Dietrichs, 1903. 
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ist, und zwischen dem, was dem defekt gewordenen Korper nottut, bei dem Brust- und 
Bauchstutze in ihr Recht eintritt und mit der Aufhangefunktion fUr die Kleider an Schulter
gurtel und Beckengiirtel kombiniert werden muB. 

d) Kleidung als Mittel, die darunter verborgenen Gesundheits- und Geschlechtsmerkmale 
durchschimmern zu lassen. 

Neben ihrer Hauptaufgabe, Schutz gegen Witterungseinflusse zu gewahren, uber
nimmt die Kieidung auch die Pflicht, das, was sie zudeckt, doch hinlanglich zum Ausdruck 
zu bringen. J edenfalls soIl man erkennen, daB unter der Hulle eine Frau, und zwar eine 

gesunde und gut gebaute Frau verborgen ist. Die Ge
schlechtsmerkmale sollen nicht ertotet werden, sie sollen 
noch viel weniger entstellt und ubEJrtrieben herausgepreBt 
werden, aber ihre zarte Andeutung soIl nicht verloren gehen. 
Es ist das Recht der Frau, ihren Geschlechtscharakter 
durchschimmem zu lassen. Die Ausubung eines Reizes 
auf den Mann ist der Natur der Sache nach durchaus 
gerechtfertigt. Die Kleidung, wie wir sie gesundheitlich 
fiir gut befunden haben, mit Befestigung am Schultergurtel 
und Beckengurtel, mit Lockerlassen der Brust- und Bauch
region verrat genug yom weiblichen Typus, ohne ihn auf
dringlich werden zu lassen. Korsett und Bustenhalter 
pressen mehr heraus als da ist und das dadurch bedingte 
Wogen des Busens tut das Seine zum Aufmerksammachen 
auf das unter der Kleidung verborgene Frauentum. Er 
muB wogen, weil die Unterleibsatmung unterdruckt und 
somit nur die Brustatmung freigelassen ist. Dieses Heraus
pressen gilt sowohl fur das Emporschieben und Vortreten
lassen der Bruste, als auch fUr die ubermaBige Betonung 

Abb. 119. Die Sexualmerkmale der HUftbreite (Abb. 110-111). Zudem ist eine uber
zart, aber genugend deutlich 
markiert durch moderne Frauen

kl~idung. 

maBige HUftbreitedurchaus keine Empfehlung fur ein 
gutes, zur Geburt geeignetes Becken. Da die Huftbreite 
mehr auf der Neigung der Darmbeinschaufeln und dem 
Klaffen der Darmbeinschaufeln nach vome und der Form 

des Oberschenkelhalsansatzes beruht, als auf einer genugenden Weite des Beckeninnen
raumes, kann sie geradezu zum Zeichen . eines krankhaft verunstalteten und von vom 
nach hinten verengerten, platten (rhachitischen) Beckens werden. Hier wie da soUte also 
die zarte Andeutung genugen (Abb. 112 und 119). Die Frau wurde ganz gewiB nicht 
mit ihren Sexualmerkmalen aufoffener StraBe prahlen, wenn es ihr so recht zum BewuBtsein 
kame, daB sie sich damit eigentIich vor aller Welt bloB stellt. Also auch in dieser Richtung 
ist eine Verfeinerung der Geschmacksrichtung bei der dezenten Ausfuhrung der Kleidung 
zu erzielen. 
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e) Kleidung als Mittel, urn - zur Steigerung der l\eize - Abwechslung .in die Erscheinung 
zu bringen. 

In das gleiche Kapitel gehOrt die Rolle der Kleidung als Schmuck in dem Sinne 
einer Gelegenheit, in die Erscheinung Abwechslung zu bringen. Gegen dieses Bestreben, 

Abb. 120. Dame im weiblichen Stra13enkostiim. Abb. 121. Dieselbe in Balltoilette. 

(Nach Stratz: Ftauenkleidung.) 

Die beiden Bilder zeigen, wie die Kleidung geeignet sein kann, Abwechslung:in die Erscheinung zu bringen. 

in vornehmem und maBigem Grade gehandhabt, ist gauz gewiB nichts einzuwenden; die 
Wirkung sieht man besser, als wenn man dariiber viel Worte machen wiirde, auf zwei Ab
bildungen (Abb. 120 u. 121), bei welchen freilich das Korsett weg zu wiinschen ware. 
Es ist der Frau damit Gelegenheit gegeben, ihren guten Geschmack zu zeigen, was sie in 
den Augen der Interessenten fUr ihre Reize gewiB nur empfehlen wird. Unsere Bilder zeigen 
die Frau in verschiedener Aufmachung, und wir erkennen in der Tat, daB die Kleidung viel 
Abwechslung in die auBere Erscheinung der Frau bringen kann, mehr als vielleicht allgemein 
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bekannt sein durfte; wie die Frau uberhaupt an ihrer auBeren Erscheinung vieles zu tun 
pflegt, was den Mannern unbemerkt bleibt. 

Die Kleidung hat eine gewisse Funktion als SchOnheits- und WerbemitteI. In 
solchem Sinue gehOrt schon die Tatowierung hierher, die um so ausgebreiteter den Korper 
bedeckt, je weniger Kleidung der Korper tragt. Da die Kleidung eine sexualpsychologische, 
eine erotische Bedeutung hat, so liegt es nahe, in der Mode als Kleidungsfunktion eine Unter
stutzung der sexualpsychologischen Bedeutung zu erblicken. Neben dem Nachahmungs
trieb und dem Wunsche sozialer Differenzierung durch die Mode steht als allerwichtigstes 
Moment das erotische Variationsbedurfnis. Mode nennen wir vorubergehend herrschende 
Formen menschlicher Kleidungsstucke, deren Entstehen auf erotischem Abwechslungs
drange und deren Ausbreitung auf den massenpsychologischen Tendenzen der Nach
ahmung und sozialen Differenzierung beruhen. Das ganze Spiel des Zeigens und Ver
hullens der Reize und die Mode haben die Aufgabe ubernommen, die geheimen Wunsche 
immer, sei es im Kampfe, sei es in einem KompromiB mit den Sittengesetzen zum Vor
schein zu bringen. So wird die Mode zum Anwalt der unbewuBten Sehnsucht und 
des zuruckgedrangten Triebes. Die lange Vernachlassigung bestimmter Reize des 
Korpers laBt sie mit vergroBerter Kraft wieder betonen und fiihrte z. B. dahin, daB 
man die Beine wieder sichtbar werden lieB, FuB und Schuh und Strumpf hervorhob, 
auch ohne daB das Kleid gerafft zu werden brauchte 1• 

f) Kleidung als Stiitze, urn das vernachUissigte und zerriittete Korpergebaude vor weiterern 
Verfall zu bewahren. 

Eine wichtige Rolle spielt die Kleidung als Stutze des vernachlassigten und zerrutteten 
Korpergebaudes. Es wird durch sie die verlorengegangene Gesundheit in diesem Sinne 
einigermaBen wieder hergestellt, die Funktionsfahigkeit des Korpers notdurftig aufrecht 
erhalten und ein Schutz vor weiterem Verfall gewahrt. In dieser Richtung spielt die 
Kleidung, wenn auch keine normale, so doch eine durchaus berechtigte Rolle. Nur dad 
man nicht in den Fehler vedallen, zu glauben, daB einem in normale Zusammenhaltformen 
kunstlich gepreBten Korper in der Tat ein normal zusammengehaltenes Korpergebaude 
entspricht. Die kunstlichen Hilfsmittel halten das Korpergebaude zur Not aufrecht; man 
darf sich nicht zu dem Irrtum verleiten lassen, zu glauben - wozu die vielbeliebten Be
zeichnungen vieler Stutzapparate als "Korperformer", "Edelformer" usw. verfuhren 
konnten, - als vermochten sie an sich dem einmal ruinierten Korper in der Tat seine 
naturliche Form und Formbeweglichkeit vollkommen wiederzugeben. Sie halten, solange sie 
getragen werden, die Form des Korpers aufrecht, um ihn abet sofort in seine Formlosigkeit 
wieder zuruckfallen zu lassen, sobald sie abgelegt werden. Sie heilen einen Korperschaden, 
der auf Elastizitatsverlust beruht, ebensowenig wie z. B. ein Ring einen Vorfall. Man ist auch 
im Irrtum, wenn man glaubt - wie das manche Fabrikanten zu machen scheinen - durch 
Einfugen von elastischen Stoffen oder Verwendung von nur elastischen Stoffen, wie z. B. 
Gummi, die Verformungsarbeit yom entarteten Korper zum normalen zuruck besser bewerk
stelligenzu konnen. AuBer der Unterstutzung einer an sich schon im Gang befindlichenRuck-

1 Elster, Alexander, Kleidung und Mode. Handworterbueh der Sexualwissenseha£t von 
Max Mareuse. 2. Auf!. A. Marcus und E. Webers Verlag Bonn 1926. S. 361. 
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bildungsarbeit, wie sie z. B. im Wochenbett sich findet, kann man mit derartigen Veran
staltungen an einem wirklich verdorbenen Bauche nichts oder wenigslens nicht viel 
ausrichten. Dem elastischen Druck, wie das auch behauptet wird, eine Massagewirkung 
zuzuschreiben, die z. B. das Fett zum Verschwinden bringen konnte, beruht auf einer 
falschen Vorstellung, zumal man ja selbst durch richtige Massage auf diesem Gebiete 
nicht allzuviel ausrichten kann. AuBerdem sitzen solche elastischen Bandagen nur einmal 
und nicht immer; sie sitzen entweder von vornherein, dann werden sie bald ausgeleiert 
undo schlapp; oder sie sind von vornherein zu straff, dann erreichen sie erst allmahlich mit 
gewissen Qualen iiber einen kurz dauernden Zustand des Sitzes schlie13lichen Endes auch 
das Stadium der Erschlaffung. Gummi ist eben doch keine lebendige Muskulatur, die 
mit ihrer hin- und hergehenden Tatigkeit den hOchsten Grad der Elastizitat, den man 
sich iiberhaupt denken kann, gewahrleistet, nachahmt und letzteren in seiner Leistungs
fahigkeit noch iibertrifft. 

DaB durch solche Stiitzen einem an sich in seiner Zusammenhaltfunktion verdorbenen 
Korper wieder seine urspriingliche Form und Halt gegeben werden konnte, ist wohl eine 
zu kiihne Hoffnung; sie muB aufs Griindlichste zerstort werden, urn bei den Frauen den 
notwendigen Ernst zu einer vorbedachten Korperpflege, wenn es noch Zeit ist, zu erwecken. 
1st einmal eine Ersatzbandage notwendig geworden, so muB sie mit ins Grab genommen 
werden. 

Zu verdecken sind durch passende Prothesen angeborene Schaden, wie sie sich 
bei gewissen Konstitutionsanomalien (angeborene Asthenie) finden. Hierher rechnet vor 
allen Dingen der 1nfantilismus, der nicht selten mit einer mangelhaften Befestigung des 
Korpergebaudes, insbesondere einer Art Schlotterbauch mit Eingeweidesenkungen, ein
hergeht. Ein groBes Kontingent stellt die schlechte zusammengeknickte Korperhaltung 
in Schule, Haus, in manchen Fabriken. Sie fiihrt zu Schadigungen des Korperzusammen
haltes, wie das andernorts schon angedeutet wurde. Ferner gibt es immer noch Schniir
schaden durch Korsett oder direktes Zerschniiren der Weichteilliicke zwischen Schultergiirtel 
und Beckengiirtel durch grausam einschneidende Rock- und Kleiderbander. Hierher 
gehOren dann auch noch iiberfliissige Verwohnung der Muskulatur usw. durch Stiitzen 
an Brust und Bauch, statt diesen Teilen ihre normale Selbstbefestigung und die sie darin 
bestarkende Selbstbefestigungsbetatigung zu belassen. 

1nfolge zu spater Erstgeburt und mangelhafter Ubung machen sich in hohem Grade 
Fortpflanzungsschaden breit: Schlotterbauch (Abb. 116), Schlotterbrust, Briiche und Ein
geweidevorfiiJle. Dazu gesellen sich die Ernahrungsschaden durch unvorsichtige und unver
niinftige Ernahrung, besonders bei den durch Schwangerschaft, Stillzeit, Absetzen des Kindes 
und Wechseljahre bedingten, flir das Eintreten einer Verfettung so bedenklichen Um
schwiingen. Schlotterbauch und Hangebauch an sich kombinieren sich nicht selten mit 
allen moglichen Briichen in der Leistengegend und Schenkelgegend, Vorfallen der Scheide, 
Gebarmutter mit ihren Nachbarorganen, Harnblase und Mastdarm (Abb.56e), so daB man 
im schlimmsten Falle genotigt ist, die Frau ihren ganzen Bauchinhalt mittels mehr 
oder weniger komplizierter Bandagen an Hiiftgiirteln und Schultertragern usw. mit sich 
herumschleppen zu lassen. 

Die 1ndustrie fiir Ersatz des Bauchzusammenhaltes unterscheidet gewisse Typen ihrer 
besonderen Form-, Stiitz- und Tragapparate, mit denen sie bei den verschiedenen Gebrechen 

Sellheim, Hrgiene und Diiitetik der Fran. 16 
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je mit einem besonderen Modell aufwartet, so fUr die fette Frau, die Frau mit ma.Bigem 
Schlotterbauch, mit Briichen, mit hOheren Graden von Schlotterbauch, fUr solche Frauen, 
die trotz ihres Gebrochenseins in bezug auf den Bauchmuskelzusammenhalt zu schwerer 
Arbeit genotigt sind, und solche, bei denen Senkungsbeschwerden von seiten des Magens, 
der Leber und Nieren im Vordergrunde stehen. 

Unsere Untersuchungen iiber den Geschlechtsunterschied im Korperbau im allgemeinen 
ergaben eine hohere und vielseitigere Leistungsfahigkeit, damit aber auch eine gro.Bere 
Kompliziertheit und Verletzlichkeit des Frauenleibes. Aus der gro.Beren Feinheit resultiert 
die gro.Bere Empfindlichkeit des Getriebes, die ihrerseits eigentlich die zarteste Riicksicht
nahme und sorgfaltigste, vorbedachte Pflege erforderte. Zu diesem natiirlichen Anspruch 
steht aber in grellem Gegensatz die Vemachlassigung, Mi.Bachtung und Mi.Bhandlung, 
welche unser heutiger kultureller und soziaJer Zustand dieser Grundlage aller Frauen
gesundheit gegeniiber angedeihen la.Bt. Man mochte fast sagen, mutwillig wird der 
Zusammenhang des KorpergefUges untergraben. Hier kann nur eine vertiefte Kenntnis 
vom Wesen und Werte der Frau, wie ich sie z. B. durch meine Schrift vom Geheimnis 
des Ewig-Weiblichen anstrebe 1, einen Umschwung bringen. 

g) Kleidung als Ausdrucksmittel der Selbstachtung des Menschen vor seinem Korper und 
daraus entspringende Pflege. 

Da man allen im Rahmen dieser Abhandlung zutage getretenen Schaden in hohem 
Grade vorbeugen kann, so gehOrt die Zukunft der Prophylaxe. Worin sie zu bestehen hat, 
geht aus der Aufzahlung der Ursachen der Schaden hervor. Aber hinter der bessemden 
Betatigung in dieser Richtung mii.Bte der energische Wille dazu stehen. Den Willen kann 
aber nur jemand aufbringen, der dem Leibe gegeniiber die rechte Gesinnung 
hegt. Die Frau selbst und der Mann, der sie heimfiihrt, miissen Gefiihl fUr die SchOnheit 
des Frauenkorpers im Sinne seiner Gesundheit und ZweckmaBigkeit bekommen; dann 
wird uns auch die Kleidung zum mensohlichsten Ausdruoksmittel der Selbstaohtung und 
Pflege unseres Korpers werden. Der Pflege des Korpers entsprungen, darf sie nicht in Mi.B
handlung des Korpers ausarten. Es ist der Frau als Madchen, Gattin und Mutter hoohste 
sittliche Pflicht, gesund und in diesem Sinne schOn und verlockend zu erscheinen. Das 
bezieht sich aber weniger auf die Kleidung als auf den Menschen, der drinnen steckt und 
dessen Gesinnung. 

4. Kleidung ffir den gesunden, den im Hin- und Herbauen begriffellen, 
den in seiner Funktion geschadigten und den gebrochenen Frauenkorper. 

a) Allgemeines liber Frauenkleidung. 

Der gesunde FrauenkOrper ist eine Idealforderung, der heuzutage leider nur selten 
in vollkommenem Grade entsprochen wird. Wir miissen bei unseren Betrachtungen von 
dem gesunden Frauenkorper ausgehen, in der Hoffnung, gerade durch eine naturgema.Be 
Kleidung moglichst viele Frauen gesund zu erhalten. Einesolche Gewandung hat allen 

1 Stuttgart, Enke, 1924. 2. Auf!. 
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billigerweise an sie zu stellenden Anforderungen zu geniigen. Hier soIl der Versuch ge
macht werden, einer schiitzenden, hinreichend geschlechtsbetonten, beweglichen, gesund
heitsgemaBen und verniinftiger Forderung der Mode entsprechenden Frauenkleidung den 
Vorzug zu geben. 

Das Tragen der Kleiderlast ist im Prinzip nichts anderes als das Tragen jeder Last, 
die man dem Korpergebaude zumutet 1. Die Grundziige leiten sich von dem Tragen des 
eigenen Korpergewichtes her. Beim Tragen der Kleidung ist zwischen Mann und Frau 
von dem Gesichtspunkte aus, wie den Anforderungen am besten Geniige geleistet wird, 
kein Unterschied. 

Der Trager der Weichteile des Korpers an sich ist das Knochengeriist mit seinen 
beiden stabilen Knochengiirteln, dem Schultergiirtel unl dem Beckengiirtel. Beide werden 
verbunden durch die tragfahige Wirbelsaule. Sie iibermitteln den Druck der Rumpflast 
iiber den Beckengiirtel durch die Beine auf die Unterstiitzungsflache der FiiBe, auf den 
Boden. 

Selbst wo Weichteile mittragen helfen, wie an den Bauchdecken und dem Becken
boden, finden diese ihre Befestigung an Schultergiirtel, Beckengiirtel und Wirbelsaule. 
Von ihnen wird das Gewicht der Eingeweide durch Vermittlung des Zuges an Knochen 
gestiitzt und von diesen auf die Wirbelsaule und die Beine iibertragen. 

In dieser natiirlichen Gewichtsanordnung, Gewichtsverteilung und Unterstiitzung 
durch das Knochengeriist ist uns das Beispiel gegeben, wie wir auch die Kleidung aufs 
beste, d. h. miiheloseste, sicherste, natiirlichste und zwangloseste befestigen konnen. 

Diese Anordnung "nach dem kleinsten Zwange" - wie ich das nennen mochte -
wird uns auch dafUr biirgen, daB wir gesundheitsschadliche Wirkungen vermeiden, ins
besondere aIle die fiirs Tragen der Kleidung ungeeigneten Weichteile von nachteiligem 
Drucke freilassen. 

Die Aufgabe, das Kleidergewicht auf die beiden sich von Natur aus bietenden Vorzugs
stellen, den Schultergiirtel und den Beckengiirtel, die durch die Wirbelsaule zu einem 
einheitlichen Geriist des Rumpfes verbunden werden, zu iibertragen, wird technisch durch 
die Verwendung von besonderen Tragvorrichtungen gelost. Diese Belastung an bester 
Stelle, ohne die freie Bewegung zu hindern, erinnert lebhaft an das Satteln und Belasten 
eines Pferdes. Es liegt daher nahe, diese Vorzugsstellen, an welchen das Kleidergewicht 
mittels bester Tragvorrichtung auf das Korpergebaude iibertragen wird, in ihrer Eignung 
als beste Belastungsstelle, geradezu als "Sattelstelle", und die Tragvorrichtungen selbst 
als Sattel zu bezeichnen. Die Sattelstellen sind oben der Schultergiirtel, unten der Becken
giirtel mit den an sie anschlieBenden Wirbelsaulenabschnitten, also oben die obere Brust
wirbelsaule, unten die Lendenwirbelsaule, das Kreuz. Auf diese Weise werden an dem 
Rumpfzylinder nicht nur die fiirs Tragen am besten geeigneten Teile belastet, sondern 
auch die fUrs Tragen ungeeigneten Teile von Druck freigelassen, was all den mit hin
und herbeweglichen Geweben, insbesondere den mit Muskeln ausgestatteten Weichteil
wanden und den sich fortwahrend im Wechsel von Fiillung und Entleerung hin- und 
herbewegenden Eingeweiden zugute kommt. Die Konstruktion der Tragapparate fUr die 

1 Sehr geistreiche Gedankengange liber den "Menschen und seine Trachten" findet man in dem 
Buche von Fritz Rumpf. Berlin, Alfred Scholl. Vergleiche auch P. Schmidt, zur Hygiene der 
Kleidung, Zentralblatt f. allgem. Gesundheitspflege XXXIII. Jahrg. 1914. 

16* 
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Kleiderlast selbst ergibt sich aus der Gestalt von Schultergiirtel und Beckengiirtel, also 
den Angriffspunkten der Last zu den verfiigbaren Unterstiitzungspunkten. Der Schulter
giirtel muE von oben her, der Beckengiirtel ringsum belastet werden. Alles weitere geht 
aus der praktischen Durchfiihrung bei der Betrachtung einer Bilderserie hervor. 

In einer ersten Abbildung (Abb. 122) sind die beiden fiir die Kleiderbefestigung 
in Betracht kommenden Sattelstellen mit Druckpfeilen an einer Vollfigur angegeben. 
Die Sattel selbst werden am Schultergiirtel in Form von bandartigen Achseltragern -

Abb . 122. bb. 123. 

Abb. 122. Frauenkorper mit tJ'bertragungsstellen des Kleidergewiohtes auf das Korpergebaude am 
Schultergtirtel und Beckengiirtel: "Sattelstellen". 

Abb. 123. Frauenkorper mit eingezeichnetem Skelett. Die auf der Vollfigur (Abb. 122) angedeuteten 
"Sattelstellen" fiir die tJ'bertragung der Kleiderlast fallen mit den Vorzugsstellen fiir die Skelettbelastung 
iiberhaupt, knochernem Schultergtirtel und Beckengtirtel zusammen. Es werden nur tragfii.hige Knochen
teile belastet, dagegen bleibt der hin- und herbewegliche Rumpfzylinder von Druck und Zug frei. 

bei der Frau analog den Hosentragern 1 des Mannes, aber mit den fiir die Besonderheiten 
der weiblichen Gestalt umfassenden Abanderungen - am Beckengiirtel in Form eines 
oberen SchoEfugenrand, Darmbeinkamme und Kreuz umfassenden Beckengiirtels befestigt. 
Die Tragbander am Schultergiirtel werden durch quere Verbindungsstiicke auf dem Riicken 
und vorn knapp iiber den Brustdriisen am seitlichen Abgleiten gehindert (Abb. 124--127 
und 128-130). Eine starkere Verbreiterung der Tragstellen am Schultergiirtel unter 

1 Der Strumpf hat sich aus der Hose entwickelt (im Plattdeutschen heiBt heute noch der 
Strumpf "Hose"). Die Hosen der friihesten Zeit waren nach Scheuer* sackartig, hiillten das ganze 
Bein bis unten ein und waren in Wirklichkeit also groBe Striimpfe. Alsbald schnitt man aus Zweck
maBigkeitsgriinden diese Riesenstriimpfe unter oder iiber dem Knie durch, so entstand die Kniehose 
und der Strumpf. Die neueste Pa.riser Mode bringt ausgesprochene Hosentrager. 

* Scheuer, O. F., Strumpf und Strumpfband. Handworterbuch der Sexualwissenschaft. Von 
Max Marcuse. 2. Auf!. S. 765. Bonn A. Marcus und E. Webers Verlag, 1926. 
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vollkommener Ausniitzung dieser Tragstellen in Leibchenform ist bei den Frauen heutzutage 
wenigstens fUr Unterkleidung weder beliebt noch brauchbar, weil dadurch die DekoIletage 
unliebsam gestort wiirde. AuBerdem ist ein Leibchen an sich schon bis zu gewissem 
Grade schadlich, weil es immerhin einen geringen Druck auch auf die unterhalb des 
Schultergiirtels gelegenen Brustkorbteile, insbesondere auf die Briiste und Brustwarzen 
ausiibt. 

Der den Darmbeinkammen durch guten Schnitt exakt angepaBte Beckengurt wird 
durch den Zug der Strumpfziigel am Abgleiten nach oben verhindert und auf dem oberen 
Beckenrande festgehalten. Voraussetzung fiir den guten Sitz des Beckengurtes ist, daB 
er in geschickter Weise den Begrenzungsflachen des knochernen Beckengiirtels, insbesondere 
den hauptsachlichen Haltepunkten an Dal'mbeinkammen und Kreuz, angeschneidert ist 
(Abb. 129). Das gleiche gilt fiir aIle Kleidungsstiicke, welche durch Vermittlung des Becken
gurtes am Beokenring Halt finden sollen. Sie miissen aHe mit einer Art schragem Bund 
versehen sein, der sich dem Beckengurt aIlenthalben breit anlegt (Abb. 132). 

Eine weitere Abbildung (Abb. 123) stellt den Frauenkorper mit eingezeichnetem Skelett 
dar. Sie will mittels der durch Druckpfeile an Schultergiirtel und Beckengiirtel markierten 
Partien zeigen, daB die auf der ersten Vollfigur (Abb. 122) angedeuteten Sattelstellen 
in der Tat als Vorzugsstellen fiir die Skelettbelastung richtig gewahlt sind. 

Die· Befestigung der Frauenkleidung laBt sich technisch erreichbar und praktisch 
anwendbar im Prinzip in zwei Formen durchfiihren. Zwischen dies en beiden Grundformen 
sind die verschiedensten Ubergange moglich. Hier kann es uns nur darauf ankommen, 
das Prinzip herauszuarbeiten. Wir wollen zeigen, wie man in Ubereinstimmung mit der 
Praxis entweder alle notwendigen Kleidungsstiicke am Schultergiirtel allein oder zum 
einen Teil am Schultergiirtel, zum anderen Teil am Beckengiirtel befestigen kann. Zur 
Durchfiihrung dieses Planes empfahl sich die Zusammenarbeit von Arzt und Kleidungs
techniker. lch habe die hygienischen Forderungen und ihre ErfiiIlbarkeit auf Grund der 
Mechanik des Korpergebaudes gepriift und herauszusetzen gesucht. Die Firma fiir ge
sundheitsgemaBe Bekleidung Thalysia in Leipzig-Connewitz, KochstraBe 122 - be
sonders ihre Mitinhaber, Frau Garms und ihr Sohn, Herr Dr. med. H. Garms - haben 
den Versuch gemacht, meinen Bestrebungen praktische Brauchbarkeit zu verleihen. Es 
hat sich dabei gezeigt, daB dem einfachen hygienischen Grundsatz, unter allen Umstanden 
alle Weichteile yom Druck freizulassen, in technisch vollendeter Weise in allen billigen 
Anspriichen an Bequemlichkeit, ZweckmaBigkeit und SchOnheit del' Frauenkleidung Geniige 
geleistet werden kann. Auch mit del' Mode, wenigstens der zur Zeit herrschenden, die uns 
ja durch die Bevorzugung der parallelen Linie, d. h. del' Anerkennung del' Zylinderform 
des weiblichen Rumpfes als der natiirlichen und schOnen Korperbegrenzung, die Sache 
leicht gemacht hat, haben wir uns in einer allseitig befriedigenden Weise abgefunden. Unter 
diesen Gesichtspunkten bitte ich in eine Priifung del' von uns gut befundenen Bekleidungs
systeme einzutreten. Zunachst fiir den gesunden Frauenkorper. 

b) Kleidung fiir den gesunden Frauenkorper. 

a) Befestigung aIler notwendigen Kleidungsstiicke am Schultergiirtel. 

Die bandformigen Kleidertrager kommen etwa iiber die Mitte del' Schultern zu 
liegen, ahnlich wie die Hosentrager des Mannes. Diesen Tragern £alIt abel' bei del' Frau 
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infolge der Anwesenheit der gegen Druck so empfindlichen und unter allen Umstanden 
vor Druck zu schiitzenden weiblichen Brustdriise und Brustwarze noch die Aufgabe zu, 
auBer zu tragen, auch die Brust und Brustwarzen fUr den Druck und Zug der Trager 
in geschickter Weise zu umgehen und ihre Form weiterhin vor dem Druck etwa dariiber 
liegender Kleiderschichten zu schiitzen. Wir haben es hier also weniger mit dem Prinzip 
des weitverbreiteten "Biistenhalters" (Abb. 136) als vielmehr mit dem viel hOher stehen
den Prinzipe des "Biistenschiitzers" (Abb. 124) zu tun .. Es handelt sich um ein hohl-

Abb. 124. Abb. 125. Abb. 126. 

Frauenkleidung bei reiner Schulterbelastung. 

Abb. 124. Unterste Schicht. Biistenschiitzerachseltrager: "Thalysia Sport-Edelhalter", seitlich vorn 
und seitlich hinten herabziehende Strumpfziigel und lange Striimpfe. 

Abb. 125. Zweite Schicht: Hemdhose. 

Abb. 126. Dritte Schicht: Sogenannter PrinzeBrock mit Thalysia Biistenhalter, Modell B. 

Abb. 127. Vierte Schicht: Schlupfkleid. 

kugelahnliches, ausgespartes, aus weichem Stoff bestehendes, aber doch die normale Vor
wolbung von Brust und Brustwarze iiberdachendes, in der Hauptsache durch seinen 
geschickten Schnitt einigermaBen formfestes Gebilde. Der Biistenschiitzer ahnel~ der 
"Brustbriinne" der Brunhild. Es ist in das Tragersystem derart eingeschaltet, 
daB der Tragerzug und -druck Brustdriise und Brustwarze umgeht und freilaBt. 1m 
iibrigen hat der Biistenschiitzer noch den Zweck, durch eine gewisse Stabilitat seines Baues 
wie durch eine Art Gehause den wenn auch auf noch so groBe Flachen veneiIten Druck 
dariiber angeordneter Kleiderlagen fernzuhalten. 

Eine Funktion dieser Brustkapsel als Biistenhalter, d. h. als wirkliche Stiitze der 
Brust ist bei einer gut entwickeIten, sich selbst in ihrer Form haltenden Druse nicht nur 
iiberfliissig, sondel'll sogar schadlich. Durch Aufhebung des sich Selbsthaltens wird diese 
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natiirliche Funktion lahmgelegt und damit die vorher iiberfliissige Stiitze unentbehrlich. 
Bei einer gesund entwickelten Brust mit unverdorbener Selbsthaltefunktion konnte es 
hOchstens erwiinscht sein, sie vor zu groBen Schwingungen wie beim Laufen, Hiipfen, 
Reiten, Tanzen, Springen usw. zu bewahren. Dieser Forderung wird ausreichend und 
ohne gleich die ganze Selbsthaltefunktion aufzuheben, von dem Biistenschiitzer Geniige 
geleistet. Wo aber aus diesem oder jenem Grunde die natiirliche Selbsthaltefunktion 
der Brust verloren gegangen ist, kann bei diesem krankhaften Zustande durch den 
Biistenschiitzer, durch das Aufruhen der zurn Hangen neigenden Brust auf der unteren 
Umgrenzung der halbkugeligen Kapsel eine weitere Zunahme der Verunstaltung verhiitet 
werden. In solchem Falle wird das als Biistenschiitzer gedachte Kleidungsstiick zurn 
notwendigen Biistenhalter, indem die halbkugelige Schutzhiille einer weiteren Senkung 
energisch Halt gebietet, und tritt nun in seiner weiteren Funktion als Biistenhalter in 
sein Recht. 

In diesem Sinne ist der Biistenschiitzer komb~niert mit den Schultertragern und einer 
geeigneten Fortsetzung n.ach unten, urn einen Teil der Kleiderlast, insbesondere die langen 
Striimpfe, die bei der Frauengewandung zurn guten Teil die Hosen des Mannes vertreten, 
wirklich eine die weibliche Eigenart des Korpergebii.udes respektierende Modifikation der 
Hosentrager des Mannes. 

Durch die Moglichkeit, an dem Biistenschiitzer die Strumpfziigel zu befestigen, wird 
auch das sohadliche, leider viel gebrauchte Strumpfband ersetzt. Die Strangulationsmale 
beweisen ja deutlioh genug, daB hier keine Sattelstelle zur Aufhangung irgendweloher 
Kleidungsstiioke gegeben ist. 

Naoh dieser Auseinandersetzung iiber die Sohultertragbander bei der Frau und ihre 
Zusammenhange mit dem Biistenschiitzer ist die Abbildung 124 als die erste - unterste
Schioht der Frauenkleidung bei reiner Sohulterbekleidung leioht zu verstehen. Der Biisten
schiitzerachseltrager ist so weich gearbeitet, daB er unmittelbar auf der Haut getragen 
werden kann. Die langen Striimpfe werden durch seitlioh vom und seitlioh hinten naoh 
oben ziehende elastische' Strumpfziigel duroh Vermittelung des Biistensohiitzers iiber den 
Achseln aufgehangt. 

Die weitere Sohichtfolge ist nunmehr einfach, weil fiir den Schutz der Brust und 
Brustwarze duroh den Biistensohiitzer ein fiir allemal Vorsorge getroffen ist. Die Abb. 125 
zeigt als naohste Sohioht die Hemdhose, die Abb. 126 den darauffolgenden sogenannten 
PrinzeBrook, die Abb. 127 als AbsohluB ein Sohlupfkleid. 

Alle diese Sohiohten Mnnen durch besondere Tragbander iiber den Tragem des 
Biistensohiitzers befestigt werden. Ihr Zug zieht nach auBen an der Brustdriise und Brust
warze vorbei. Das Oberkleid gewinnt naturgemaB breitere Beziehung zu den tragenden 
Sohultern. Der Biistensohiitzer halt seinen Druok von Brust und Brustwarze geniigend fern. 

In dieser Weise laBt sioh das Prinzip der Kleiderbefestigung am Sohultergiirtel aHein 
zu aHer Zufriedenheit durohfiihren. Das gilt wenigstens uneingesohrankt fiir leichte Kleidung. 

p) Befestigung der notwendigen Kleidungsstiicke zum einen Teil 
am Schultergiirtel, zum anderen Teile am Beckengiirtel. 

SolI neben dem Sohultergiirtel auoh nooh der Beokengiirtel zur Kleiderbefestigung 
mit herangezogen werden, so muB eine Teilung der Tragaufgabe des Korpers und auoh 
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dementsprechend eine Teilung der Kleidungsstucke selbst in solche, die am Schultergurtel 
bzw. in der Hauptsache am Schultergu.rtel, und solche, die am Beckengurtel Halt finden 
sollen, eintreten. Die Durchfuhrung ist so einfach, daB ichohne weiteres die Schichten
folge in Bildern vorfuhren kann. 

Die Hemdhose ist als unterste Schicht mit Schultertragern befestigt (Abb. 128). 
Der Beckengurt (Abb. 129) halt mittels seitlich · vorn und seitlich hinten herab

ziehenden elastischen Zugeln die langen Strumpfe nach oben und umgekehrt tragen die 

bb. 12 . Abb. 129. bb. 130. Abb. 131. 

Frauenkleidung bei Verteilung der Kleiderlast auf SchultergiirttJI und Beckengtirtel. 

Abb. 128. Erste Schicht: Hemdhose. 

Abb. 129. Zur ersten Schicht noch gehiirig: Beckengurt (Thalysia-Beckengurt), der nur in dem 
kniichernen Beckeming Halt findet, mit seitlich vorn und seitlich hinten herunterziehenden Strumpfztigeln. 

Abb. 130. Zur ersten Schicht noch gehiirig, auBer Beckengurt: Btistenhalter (Thalysia Sport-Edelhalter). 

Abb. 131. Zweite Schicht: Sogenannter PrinzeBrock, haftet tiber den Schultern, ist aber in der Gegend 
des Beckengiirtels derart eingehalten, daB er hier einen zweiten Halt findet. 

Strumpfzugelhalter zur unverruckbaren Befestigung des Beckengurtels auf dem Becken
rande bei. 

Ein Brustschutzer, der in diesem FaIle uber der Hemdhose getragen werden kann, 
ist auf aIle Falle, urn einen Druck der folgenden Schichten - PrinzeBrock, BIuse, Jackett 
usw. - fernzuhalten, erwlinscht, wenn die Strumpfe auch anderweitig ihren Halt finden 
(Abb. 130). 

Der sogenannte PrinzeBrock hangt uber den Schultern, ist aber in der Gegend des 
Beckengurtes derart eingehalten, daB er hier einen zweiten Halt findet (Abb. 131). 

Die Oberkleidung ist durchweg in zwei Teile getrenllt, was sie, da dadurch ihre Last 
auf Schultergu.rtel und Beckengurtel gleichmaBig verteilt wird, auch fUr die Benutzung 
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schwerer Stoffe geeignet macht. Das Oberkleid besteht aus Kleiderrock, Bluse und 
Jackett oder Jackett aHein. Der Kleiderrock ist dem Beckengurt mittels einer Art 
schragen Bundes angeschneidert und findet auf diese Weise ausgiebigen Halt (Abb. 132). 
Bluse (Abb.133) und Jackett (Abb. 134) schmiegen sich breit den Schultern an und werden 
so getragen. 

Uber der auf diese Weise entweder nach dem Prinzip I nur iiber dem Schultergii.rtel 
befestigten oder nach Prinzip II auf Schultergiirtel und Beckengiirtel verteilten Kleidung 

Abb. 132. Abb. 133. Abb. 134. Abb. 135. 

Frauenkleidung bei Verteilung der Kleiderlast auf Schultergiirtel und Beckengiirtel. 

Abb. 132. Dritte Schicht: Kleiderrock. Das Kleidungsstiick wird allein vom Beckengurt und kniichernen 
Beckengiirtel getragen. 

Abb. 133. Dritte Schicht: Bluse. 

Abb. 134. Vierte Scbicbt: Jakett. 

Abb. 135. Fiinfte Schicht: Mantel, am Beckengurt und kniichernen Beckengiirtel etwas eingehalten, urn 
das Gewicht auf Schultergiirtel und Beckengiirtel zu verteilen. 

kann in der kalten Jahreszeit nach Belieben noch ein Mantel getragen werden, der in der 
Hauptsache auf den Schultem ruht, aber durch geschickten Schnitt, wie aIle GanzkOrper
kleider (vgl. oben Abb. 131), auch in der Beckengurtgegend eingehalten, dort durch 
Reibung einen gewissen Halt finden mag (Abb. 135). 

So ist eine Gewandung geschaffen, die bei Auswahl der geeigneten Stoffe gegen 
Unbill der Witterung schiitzt, die weiblichen Merkmale in dezenter Weise geniigend 
durchschimmern laBt, welche der Frau die zu jeder Arbeit erforderliche Bewegung 
gestattet, einer Mode, welche die Gesundheit beriicksichtigt, nicht im Wege steht, 
und bei alldem doch den Anspruch machen kann, in keiner Weise gesundheits
sohadigend zu sein. 
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c) Kleidung fUr den im Hin- und Herbauen begriffenen Frauenkorper. 

Wahrend die kraftige geslUlde Frau die Tragzeitohne jede besondere Stiitze durch
machen kann, bedarf die Frau unserer Kulturverhaltnisse oft genug gewisser Hilfsmittel 
in der Schwangerschaft lUld im Wochenbett, als der Zeit des Hinzubauens im Korper 
und der Zeit der AbriistlUlg. 

Durch die ganze,eigenartige, von der Natur abgekehrte Lebensweise, insbesondere 
Schule, Erwerbsarbeit, zu spaten Eintritt der ersten Mutterschaft usw., gehen der Frau gro.Be 
Teile ihrer natiirlichen Hin- und Herbeweglichkeit verloren. Deshalb sind gewisse schiitzende 

und die natiirlichen Vorgange lUlterstiitzende Vor
kehrungen an Briisten lUld Frauenleib am Platze. 

Fiir die in ihrer Masse stark vergro.Berte Brust 
ist jetzt ein sich nach ihrem wechselnden Umfange 
richtender Biistenhalter (Abb. 136) notig. Fiir den 
Leib empfiehlt sich ein Halter, der in seinem Aufbau 
moglichst weitgehend die natiirlichen Muskelziige 
kopiert, wie das bei dem Thalysia-"Frauengurt" 
(Abb. 136) durchgefiihrt ist. 

"Frauengurt" und der auch spater noch zu 
besprechende Thalysia-"Edelformer" sind konstruiert 
als Bauchdeckenersatz, gleichsam als kiinstliche 
Bauchdecken, gerichtet nach Anatomie lUld Physio
IOgle der Bauchdecken, besonders der Zugrichtungen 
der Muskeln in LangsrichtlUlg, QuerrichtlUlg und 
Schragrichtung (Abb. 137, la, b, c, Ila, b, c, IlIa, 
b, c). Der Zug der Bauchmuskeln ist keineswegs ein 
gleichma.Biger, sonst miiBte der Bauch sich jener 
Form anpassen, bei der er lUlter der kleinsten Ober
flache das gro.Bte Volumen lUlterbringt, namlich der 
Kugel bzw. Halbkugel. Das ist aber in Wirklich
keit nur dann der Fall, wenn die Bauchmuskeln 
als lebendige Stiitzen versagen. Ein mit gutfunk
tionierenden Bauchmuskeln ausgestatteter Leib ist 

Abb.136. Thalysia-Umstands.Fra,uengurt keine Halbkugel, sondern ein Weichteilzylinder oder 
mit Thalysia-Biistenhalter Modell B. hOchstens in der letzten Zei~ der Schwangerschaft 

ein langsovales Gebilde, das bei gleichma.Bigem 
Innendruck in seiner Form nur dadurch aufrecht erhalten werden kann, daB ein ver
starkter Muskelzug in querer und in sich kreuzender schrager RichtlUlg lUld nur ein 
geringerer in der Langsrichtung sich bemerkbar macht. Durch eine solche Anordnung auch 
im Ersatzgebilde wird den Bauchdecken ein wirksamer Halt verliehen. 

Trotzdem wird es bei dies em Frauengurt als dem mildesten Grade des kiinstlichen 
Tragapparates vermieden, da.B die Bauchdecken nlUl gar keine Arbeit mehr zu leisten 
hatten und somit eine Lahmlegung der natiirlichen Krafte mit der Folge einer Verschlech
terung des Zustandes eintreten wiirde. Die Eigenart der leichten Konstruktion hilft nur 
tragen und verhindert eine Uberdehnung der aus diesem oder jenem Grunde nioht menr 
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ganz den Anforderungen del' Schwangerschaft entsprechend entwicklungsfahigen Bauch
decken, wie sie besonders durch Erschutterungen und StoBe verursacht werden. Also 
auch hier gilt ahnlich wie beim Bustenschiitzer mehr das Prinzip einer Kapsel im Sinne 
eines Bauchschutzers als eines wirklichen Bauchhalterersatzes. 

Diese Schwangerschaftsbandage besitzt eine dem wachsenden Korperumfange sich 
leicht anpassende Verstellmoglichkeit bis zum denkbar groBten MaBe, ohne daB dadurch 
sich die Wirkung im geringsten andert. 

I II III 

a Nachahmung des zirkularen Zuges der queren Bauchmuskeln. 

b Nachahmung des in der Mittellinie sich kreuzenden, von unten und auBen nach innen und oben 
gerichteten Zuges der inneren schragen Bauchmuskeln und des in der Langsrichtung wirkenden Zuges 

der geraden, Bauchmuskeln. 

/ 
I 

c Nachahmung des in der Mittellinie sich kreuzenden, von innen und unten nach auBen und oben gerichteten 
Zuges der auBeren schragen Bauchmuskeln. 

Abb. 137. Konstruktion der wichtigsten Zugrichtungen der Bauchdeckenersatzbandagen des Thalysia
Edelgurtes I und des Thalysia-Frauengurtes III nach der natiirlichen Ordnung der drei Schichten der 

Bauchmuskulatur II. 
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Wahrend dieser Frauengurt mit seinen von ihm erhofften formerhaltenden Eigen
tiimlichkeiten das Vorwartswachstum des Bauches in der Schwangerschaft in Obhut 
nimmt, kann er im Wochenbett durch geeignete Riickwartsstellung zu einem wirksamen 
Mittel werden, das Riickwartswachstum des Bauches, insbesondere der Bauchmusku
latur, zu unterstiitzen und zu beschleunigen. 

Die Riickbildung des durch. die Schwang~rschaft so auBerordentlich weit gestellten 
Bauches im Wochenbett geschieht - wie Untersuchungen von mir und H. Kiistner 
beweisen (Abb. 54) - in der Hauptsache durch ein R ii c k war t s wac h sen der 
in der Schwangerschaft vorwartsgewachsenen Bauchdeckengebilde, unter .denen auch 
dabei die Muskulatur die Hauptrolle spielt. Diesem Umstande muB bei der Riickbildung 
und erst recht bei der kiinstlichen Unterstiitzung der Riickbildung Rechnung getragen 
werden .. Anfanglich wird ei~e gewisse Zusammenziehung der Muskulatur gewissermaBen 
ala LiickenbiiBer zu Hilfe genommen. Dann aber setzt das fiir den Wochenbettzustand 

Abb. 138. Das Einbinden des Leibes im Wochenbett. 
(Nach einem Original der Firma A. G. fiir hygienischen Lehrbedarf in Dresden.) 

eigenartige Riickwartswachstum ein und hiitte die Aufgabe, den urspriinglichen Zustand 
wieder herbeizufiihren. DaB so viele Frauen dabei auf halbem Wege stehen bleiben. liegt 
daran, daB sie sich durch schlechte Schulhaltung oder Erwerbsarbeit die Bauchdecken 
verdorben, nichts zu ihrer Konservierung getan und sich mit ihrer ersten Schwangerschaft 
und den darauf folgenden Reparationsbestrebungen viel zu weit von der Jugend als dem 
Vorzugsalter des Wachstumes - und zwar wie man bei der Fra~ sagen muB, sowohl des 
progressiven Wachstumes in der Schwangerschaft als auch des durchaus nicht leichteren 
regressiven Wachstumes im Wochenbett - entfernt haben. Die Hin- und Herbeweglichkeit, 
die Hin- und He~formbarkeit, bei welchem Fall diese Wachstumsprozesse eine sehr groBe 
Rolle spielen, hat bereits in unnatiirlicher Weise nachgelassen, wenn die natiirlichen 
Anforderungen an sie gestellt werden. 

Es wird im Wochenbett ja reichlich Gebrauch von einer Bandagierung des Bauches 
gemacht (Abb. 138). Sie hat zweifellos ihre Vorteile in dem Sinne, daB sie erst ens die 
Bauchmuskeln vor Uberdehnung schiitzt und in einen Zustand bringt, aus dem sie bequem 
Hin- und Herbewegungen machen konnen. Diese Hin- und Herbewegungen miissen aber 
zur Wiederherstellung des richtigen Bauchumfanges durch die kiinstliche Bandage noch 
hinzukommen, wenn diese ihre volle Wirkung entfalten solI (Abb. 139, 140, 141). Exakte 
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Untersuchungen an meiner Klinik durch Sieden to p £1 haben den Nachweis erbracht, 
daB durch systematische Wickelung des Bauches im Friihwochenbett die Riickbildung 
der Bauchdecken anBerordentlich giinstig beeinfluBt wird. 

Ferner hat dieser kiinstliche Ersatz des Bauchdeckenzusammenhaltes im Wochenbett 
die Aufgabe der Kleinhaltung des Bauchvolumens und der Erziehung der Hohlorgane 

'~. 

Abb. 139. "Ubungen der ' Bauchmuskulatur im 
Wochenbett durch Aufrichten und Wiedernieder

legen des OberkOrpers. 
(Nach einem Original der Firma A. G. fiir 

hygienischen Lehrbedarf in Dresden.) 

a 

Abb. 140. "Ubungen der Bauchmuskulatur im 
Wochenbett durch Anheben und Wiederniederlegen 

der Beine. 
(Nach einem Original der Firma A. G. fUr 

hygienischen Lehrbedarf in Dresden.) 

b 

Abb. 14]. Widerstandsiibungen zur Starkung der Oberschenkel und zur Sta.rkung der Beckenboden. 
muskulatur. 

a Die Beine werden gespreizt, wahrend die Arme dagegen halten, 
b Die Beine werden geschlossen, wahrend die Arme dagegen halten. 

(Nach einem Original der Firma A. G. fiir hygienischeri Lehrbedarf in Dresden.) 

zur prompten Entleerung. Es sind das zwei wichtige Faktoren, welche das Riickwarts
wachstum der Bauchdecken begiinstigen. 

Der sogenannte "Frauengurt" nimmt im Spatwochenbett beim Aufstehen - denn 
von da an ist es wieder angezeigt - gewissermaBen den Druck der inneren Organe auf 

1 Siedentopf, Objektive Kontrolle der Riickbildung der Bauchdecken im Wochenbett. Vortrag 
auf der Versamml. d. mitteldeutsch. Ges. f. Geburt.sh. u. Gynakol. Halle 1925. Monatsschrift f. 
Gab. und Gyn. 1926. 
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sich und beseitigt smnit die Widerstande, die sich so leicht der volligen Riickbildung 
der Bauchdecken entgegenstellen. Diese Widerstande, di.e sich in dem in bezug auf Ham
blase und Darm leicht sich fiillenden und iiberfiillenden Leibe vorfinden, bilden einen der 
Hauptgriinde, weshalb bei so vielenFrauen in der Riickbildung der Bauchdeckenmuskulatur 
keine Vollkommenheit erreicht wird. Diesem Umstande ist mit groBter Sorgfalt Rechnung 
zu tragen, denn was einmal versaumt ist, laBt sich nicht wieder gut machen. Die Epoche 
des physiologischen Riickwartswachsens ist zeitlich begrenzt. 1st das Biickwartswachsen 
in dieser Zeitspanne nicht vollstandig erledigt, dann bleiben Reste von Weiterstellung 
zuriick, welche die erste Stufe fiir den spaterhin immer deutlicher auftretenden Schlotter
oder Hangebauch bilden. 

Interessant ist in bezug auf die Nutzung dieser physiologischen Riickbildungsperiode 
die Beobachtung, daB in verschiedenen Fallen von angehendem Hangeleib bei einem 
Riickstand, der auf vorausgegangene Entbindung mit Vemachlassigung der offiziellen 
Riickbildungszeitzuriickzufiihren war, sich doch noch eine einigermaBen vollkommene 
Riickbildung des Leibes nooh einer weiteren Geburt unter griindlicher Ausp.iitzung der 
natiirlichen Riickbildungsgelegenheit mit Hilfe des Frauengurtes erzielen lieB. 

d) Kleidung fUr den in seinen Funktionen gescbiidigten Frauenkorper . 

. In bezug auf die Briiste haben wir bei unseren heutigen jungen Madchen zwei Kate
gorien zu unterscheiden. Erstens gesunde, sich durch und durch selbst haltende und nur 
normales Driisengewebe mit wenig Fett beherbergende Briiste, die ohne jeden Stiitzapparat 
zu lassen das beste ist. 

Zweitens miissen wir rechnen mit einer Anzahl von jungen Madchen, bei welchen 
die Selbsthaltefunktion aus dies em oder jenem Grunde verdorben oder das Gewicht der 
Briiste durch ungebiihrlichen Fettansatz so stark vermehrt ist, daB eine kiinstliche Stiitze 
in Form eines Biistenhalters wohl angebracht sein kann (Abb. 142). 

Ganz anders liegt die Bache bei einer ausgesprochenen Bchlotterbrust, Hangebrust, 
Fettbrust oder den verschiedenartigsten Kombinationen dieser krankhaften Zustande. 
Insbesondere die Frau der vergangenen Korsettmode war durch diese Tracht derartig an 
ihrer Brust deformiert, daB sie einer sehr kraftigen Stiitze des meist erschlafften und hangen
den Organes bedurfte. 

In solchen Fallen tritt der "Biistenhalter" (Abb. 136 u. 143) in sein Recht. Er ist in 
der Ausfiihrung, wie er von der Firma Thalysia in den Handel gebracht wird, den ana
tomischen Formen des schOnen Frauenkorpers angepaBt. Die weiche Ausfiihrung ge
stattet, ihn auch auf nacktem Korper zu tragen. Die Dekolletage ist hierbei bis zum hOchsten 
MaBe moglich. Das tragende Prinzip ist der Natur nachgeahmt, indem der Halter, der 
Brustform angepaBt (Abb. 136), durch Trager iiber den Schultem seinen Halt findet, 
wahrend die dreiviertelkreisfOrmige Hiille die Brust in geringstem Grade driickend von 
unten stiitzend umfaBt. Die Bru.stwarze bleibt unter allen Umstanden von Druck frei. 

Diese Brusthalter werden je nach den Schwierigkeiten der Korrektur der eingetretenen 
Haltungsabweichung und je nach der GroBe der Brust in verschiedenen GroBen, Formen 
und Starken geliefert. 

Es gibt Entwicklungsstorungen, in welchen das Tonus-Turgorspiel durch eine infan
tile, unzureichende Bauchwandbeschaffenheit, insbesondere an der Bauchdeckenmuskulatur 
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derartig lahmgelegt ist, daB man von einer angeborenen Anlage zu einem Schlotter- und 
Hangebauch sprechen kann. In solchen Fallen diirfte von vornherein eine gewisse Stiitze 
im Sinne eines kiinstlichen Bauchdeckenersatzes als wohltatig empfunden werden. 

Ein guter kiinstlicher Bauchdeckenersatz wirkt in allen im Bauchzusammenhalt 
geschadigten Fallen entlastend auf das Spiel der Bauchdecken. Eine gewisse Einbanda
gierung halt das Bauchvolumen klein, sie zwingt die Bauchhohlorgane zu einer mehr oder 
weniger regelmaBigen Entleerung. Sie wirkt in dies em Sinne geradezu erzieherisch da, 
wo in der Einhaltung dieser Funktion - wie bei der Frau von · heute so oft - eine 

Abb. 142. Abb. 143. 

Abb. 142. Junges Madchen mit Fettbrust, Schlotterbrust, Hangebrust. 

Abb. 143. Dasselbe wie in Abb. 142, korrigiert durch den Thalysia-Sport-EdeThalter. 

Unordnung eingerissen ist. Dieser Faktor der Rleinhaltung des Bauchvolumens und 
des Zwanges zur regelmaBigen Bauchentleerung hat eine groBere Exkursionsbreite der 
geschadigten Hin- und Herbeweglichkeit der muskulosen Bauchdecken im Gefolge und kanri 
durch Ausniitzung dieser groBeren Bewegungsmoglichkeit zu Hin- und Herbewegungen 
wieder gestarkt werden. 

Bei dem "Biistenschiitzer" (Abb. 124), der fiir die normale Figur das beste ist, 
bedeckt die halbkugelige Form des Schnittes nur die Brust und schiitzt gegen Druck, ohne 
eine tragende Wirkung auszuiiben. 

Bei vielen Frauen, die noch einen annahernd normalen Rorper haben, die aber doch 
einer gewissen Stiitze des Rumpfes schon bediirfen, kommt ein leichter Rorperhalt in 
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Betracht, der sich in Form des Thalysia-"Edelformers" bewahrt hat (Abb.144). Auch Kala
siris und andere Firmen fertigen ahnliches an. Diese Korperhalter sind nach den Formen 
des schOnen Frauenkorpers konstruiert unter der Beriicksichtigung volliger Bewegungs
freiheit des Korpers. Beim Thalysia-"Edelformer" laBt der stabfreie und dehnbare vordere 
Bauchwandteil die inneren Organe frei von Druck und gestattet hOchste Bewegungs
freiheit. Er gibt dennoch einen guten Halt. Die angewandten Stabe sind nicht verarbeitet, 

um direkt eine Formung des Korpers vorzunehmen, son
dern lediglich um den Stoff straff zu halt en und um ein 
Zusammenrutschen zu verhindern. Diese leichten Rumpf
halter umfassen Frauenkorper, die eines gewissen Haltes 
bediirfen, weil ihre Selbsthaltefunktion bereits gelitten hat, 
in einer gesundheitlich unschadlichen Weise. Sie gleichen 
Verunstaltungen in maBigem Grade, wie beginnenden Hange
bauch, aus. Vor allen Dingen verhiiten sie das Schwingen 
bestimmter Korperteile.Das ist von groBer Bedeutung fiir 
nervose Frauen, bei welchen dadurch eine fortwahrende Be
unruhigung in Wegfall kommen kann. 

e) Kleidung fiir den gebrochenen Frauenkorper. 
Um ausgesprochene Grade von Schlotterbrust, Hange

brust und Fettbrust sowie von Schlotterbauch, Hangebauch 
und Fettbauch und ihre moglichen Kombinationenin einiger
maBen richtige Lage zu bringen und zu erhalten, sind 
kraftigere Modelle von Biistenhaltern und Bauchhaltern 
am Platze. Hier handelt es sich auch weniger um eine 
Aussicht , den Zustand zu bessern, als vielmehr ihn 
ertraglich zu machen und nicht noch schlimmer werden zu 
lassen. 

Fiir die Biistenhalter sind die von unten her die aus der 
Abb. 144. Thalysia-Edelformer. F t B t f d d d S h I 

Modell 8. ormgera enen riis e um assen en un an en c u tern 
befestigenden Thalysia-Modelle, welche die Brustwarze 

durch eine zentrale Aussparung von Druck freilassen, sehr gut geeignet (Abb. 136). 
Sie werden in verschiedenen, den sehr wechselnde;n GroBen entsprechenden Nummern 
hergestellt. In schwierigen Fallen muB eine Anfertigung nach MaE stattfinden. 

Fiir den aus Rand und Band gegangenen deformierten Bauch sind sehr energisJh 
wirkende, die Bauchdecken, insbesondere die Bauchmuskeln, ersetzende Leibbander am 
Platze. Die von Thalysia gefertigten Modelle, die unter dem Namen "Edelgurt" (Abb. 145) 
gehen, sind genau nach den wichtigsten Muskelziigen der Bauchdecken in Langsrichtung, 
Querrichtung und sich durchkreuzender Schragrichtung (Abb. 137) konstruiert. Sie 
reichen auch hOher hinauf als der nach gleichem Prinzip konstruierte "Frauengurt" fiir 
die Schwangerschaft. Wichtig ist auBer der Richtung des Zuges der Bauchdecken auch 
das MaB dieses Zuges. Der Zug der Bauchmuskeln ist keineswegs gleichmaBig, wie das 
oben schon aufgefiihrt worden ist, und das muB besonders bei diesem kraftigeren Modell 
auch durchfiihrbar sein. 
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Diese Bandage fiir den gebrochenen Frauenleib besitzt auch der von ihr verlangten 
erhohten Leistungsfahigkeit entsprechend mehr durchgebildete Zugvorrichtungen und 
Zugmoglichkeiten als jene einfache Schwangerschaftsbandage. Dadurch ist dieser 
Gurt wie nichts anderes geeignet, selbst die schwierigs:ten Schlotter-, Hange- und Fett
bauche zu halten, in eine einigermaBen normal gestaltete 13auchform zuriickzufiihren und 
so einen wirklichen Bauchdeckenersatz zu bilden. · Abb. 146 sucht die Lage der inneren 
Organe zu demThalysia-Edelgurt und Sport-Edelhalter vor Augen zu fiihren. Diese kiinst-

Abb. 145. Abb. 146. 
Abb. 145. Thalysia-Edelgurt. 

Abb. 146. Darstellung des Sitzes des Thalysia-Edelgurtes und Sportedelhalters in bezug auf die Lage 
der inneren Organe. Man beobachte, daB die groBflachigen, stabfreien, kiinstlichen Bauchdecken nirgends 

einen Druck ausiiben konnen. 

lichen Bauchdecken nahern sich, soviel ich sehe, am meisten von allen bisher bekannten 
Konstruktionen den physiologischen Wirkungen der normalen Muskulatur, da sie keine 
Stabe besitzen und somit bei allem Halt reichliche Bewegungsfreiheit der Bauchmuskeln 
gewahrleisten. 

Das Anwendungsgebiet des sogenannten "Edelgurtes" ist naturgemaB sehr groB. 
Er bildet nicht nur einen vollkommenen Ersatz der Bauchdecken bei Hange- und Schlotter
bauch (Abb. 147 a u. b), sondern er wirkt auch wenigstens in gewissem Grade riick
bildend in allen Anfangsstadien. Aber nur dann, wenn gleichzeitig mit dem Tragen des 
Bauchdeckenersatzes systematische Ubungen, besonders Einziehungsiibungen an den ge
schadigten Bauchdecken vorgenommen werden. 

S e llh e i Ill, Hygiene und Di1itetik der Fra u. 17 
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Die groBflachige Beschaffenheit macht den Edelgurt besonders geeignet, gewisse 
Formen von Bauchbriichen (Nabelbriiche, Operationsbriiche) ohne Pelotte zuriickzuhalten. 
Auch Wandemieren werden gestiitzt, indem ein Auseinanderfallen der Bauchorgane un
moglich gemacht wird. Auf Erschlaffungszustande der Organe des kleinen Beckens mag 
insofem vielleicht giinstig eingewirkt werden, als · der Druck des Eingeweideblocks von der 
Leibstiitze aufgenommen wird und nicht mehr mit seinem vollen Gewichte auf dem Becken
boden lastet. SchlieBlich kommt es auch hierbei zu einer Ruhestellung aller Bauchorgane, 
was wieder besonders von nervosen Frauen, die unter den von ihrien selbst empfundenen 

a b 
Abb. 147. a Schwerer Fall von Schlotterbauch und Hangebauch und b Riickfiihrung mittels Thalysia-

Edelgurtes, wobei dieser als vollstandiger Bauchdeckenersatz wirkt. 

Eigenschwingungen der gelockerten Organe leiden, angenehm empfunden wird. Abb. 
147 a u. b zeigen einen hohen Grad von Schlotterbauch und Hangebauch und seine 
Korrektur durch den "Edelgurt". 

So bedauerlich es ist, daB so viele Frauenkorper aus der Probe, welche die Fort
pflanzung an sie stellt, zerriittet hervorgehen, so erfreulich ist es, zu sehen, daB es der Technik 
gelungen ist, an Briisten und Bauch ebenso wie an anderen in ihrer HaItung defekt ge
wordenen Organen durch brauchbare Konstruktionen kiinstlichen Ersatz zu schaffen. So 
kann diesen Frauen ihre Form und ihre Leistungsfahigkeit doch wenigstens einiger
maBen wiedergegeben und erhalten werden. 

Freilich sehen wir schwere FaIle, in welchen man mit den im Handel befindlichen 
gebrauchlichen Numr;uem der Ersatzteile nicht auskommt, dann tritt eben die Anfertigung 
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nach MaB von sachverstandiger Seite in ihr Recht. Ich habe in dieser Richtung mit der 
Firma Thalysia Leipzig die allerbesten Erfahrungen gemacht. 

Diese MaBanfertigung ist ja auch an sich nichts Besonderes. Wer einen gut gebauten 
Korper hat, kommt mit den nach Nummern kauflichen Kleidungsstiicken und Schuhen 
aus. Bei einem miBgestalteten Korper nmB man doch auch zu einem Kleiderkiinstler 
gehen, wenn man seine Defekte verhiillen will. Bei den Brust- und Bauchstiitzen handelt 
es sich aber nicht nur urn eine Frage der Schonheit, sondern auch urn eine- Frage der 
Leistungsfahigkeit. Und urn diese in den schwierigsten Fallen wieder herzustellen, konnen 
wir der Hilfe einer sachverstandigen Technik nicht entraten. 

Ich habe mich in dieser Abhandlung in der Hauptsache mit den Modellen von Thalysia 
beschaftigt, weil mir durch das liebenswiirdige und sachverstandige Entgegenkommen 
dieser Firma die Moglichkeit einer fruchtbaren Zusammenarbeit gegeben war und sie auf 
aIle meine Ideen in verstandnisvoller Weise eingegangen ist. Damit solI aber nicht gesagt 
sein, daB nicht auch andere Firmen Gutes leisten Mnnen. So habe ich speziell von den 
Fabriken Kalasiris in Bonn und Emylis in Darmstadt recht Gutes gesehen. Auch diese Firmen 
haben mir in dankenswerter Weise Gelegenheit gegeben, ihre gangbaren Modelle zu pro
bieren. Doch wiirde es hier zu weit fiihren, einen Vergleich anzustellen. Mir kam es 
hier nur darauf an, das Prinzip zu zeigen und darzutun, daB wir heute wirklich so weit 
sind, dem gesunden Frauenkorper eine gesundheitsgemaBe und iiber die Zeit des physio
logischen Hin- und Herbauens ausreichende Tracht zu bieten. Auch fiir den in Zerriittung 
begriffenen und den ganzlich zerriittenen Frauoo.korper besitzen wir die Moglichkeit, 
weiterem Verfall Einhalt zu tun und einen zweckmaBigen Ersatz fUr den verloren gegangenen 
natiirlichen Halt zu schaffen. 

f) Schuhwerk. 
Fiir die Schuhe empfiehlt sich eine Form und GroBe, welche der natiirlichen FuB

form und der natiirlichen FuBbeweglichkeit ihr Recht laBt. Die Schuhform hat die 
natiirliche Form des FuBes zu umschreiben, und zwar an der inneren Seite geradlinig, 
vom Knochel bis zur FuBgroBzehenspitze, unter Aussparung des Halbgewolbes. Der 
Seitenrand mag sich in sanfter Biegung der GroBzehenseite nahern; die Schuhe 
miissen auBer dieser natiirlichen Form geniigend weit sein. Dabei ist den Zehen £reier 
Spielraum im Sinne ihrer Spreiz- und WiederzusammenschlieBbewegung im Muskelspiele 
des Ganges zu lassen. Der Schuh hat so geraumig zu sein, daB dem FuB im aus 
gebreiteten Zustande der Ruhe bequem Platz geboten wird, und er sich von da aus 
bei Vollbelastung spielend zusammenziehen und bei - der Entlastung wieder frei aus
dehnen kann. Die Hauptsache ist, daB der Schuh die natiirliche Form des FuBes wieder
spiegelt. Man wird sich, nun einmal an ein falsches Ideal gewohnt, €rst wieder 
umgewohnen miissen, urn die natiirliche Umschreibung des FuBes schon zu finden 
(Abb. 148 u. 149 b u. d). 

Wie eine zweckmaBige Schuhbekleidung ungefahr aussehen miiBte, zeigen die 
Abb. 150-151. Es sind mancherlei Versuche gemacht worden, Schuhe und Striimpfe 
wieder auf die natiirliche Gestalt zu bringen. So ist insbesondere viel von sogenannten 
zweiballigen Striimpfen und Schuhen die Rede 1. 

1 Krebs, Wie sollen sich unsere jungen Madchen kleiden? Allg. verstandliche hygienische Ab
handlung. Breslau, Heinrich Handel 1903. 

17* 
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Nach der starren, schablonenmaBigen, alles im engen Raume zusammenzwangenden 
Form des gebrauchlichen und fiir schOn geltenden Schuhes zu urteilen, ist der FuB fiir die 
yom Fabrikanten ersonnene Form, nicht - wie es sein soUte - der Schuh fiir die Beher
bergung des individuell schon so verschiedenen, seine GroBe und Form im Sinne der Funktion 
und Belastung fortwahrend andernden und sich der Situation unentwegt anpassenden 

Der zweiballige Schuh ist sym
metrisch - in der Mittellinie spitz 
- gebaut. Der unsymmetrische, 
vorn breite FuB findet nicht Platz 
darin. Er schafft ihn sich deshalb 
durch Ausweiten und fiigt sich 

durch Verkiimmern. 

1m einballig spitzen Schuh ist 
immer noch kein geniigender Platz 
fiir den normalen, vorn breiten 
FuB. Deshalb werden die Zehen 
zusammengeklemmt, biegen sich 
ab und verkiimmern, der Blut-

umlauf wird gestort. 

Abb. 148. FuB und Schuhform. 

Der einballig breite Schuh aHein 
ist zweckmaBig, gesund und schOn. 
Er muB so lang, breit und weit 
sein, daB die Zehen in ihm gerade 
liegen und sich bewegen konnen, 
daB sich auch der FuB etwas 

strecken kann. 

(Nach einem Original der Firma A. G. fiir hygienischen Lehrbedarf in Dresden.) 

a b c d 

Abb. 149. a Verkriippelter FuB, b normaler FuB, c verkriippelter FuB im zu engen Schuh und d normaler 
FuB im richtigen Schuh. 

(Nach einem Original der Firma A. G. fiirhygienischen Lehrbedarf in Dresden.) 

FuBes da. Die Folge ist leider eine recht traurige. Wenn die Frauen, wie ihre Hande, auch 
die FiiBe zeigen wollten, soUte ihnen bald ein Sinn fiir diese Vergewaltigung und Ver
nnzierung eines ihrer wertvollsten und kostbarsten Korperwerkzeuge aufgehen. Die 
offentliche Kritik wiirde dieser gewerbsmaBigen Verhunzung der FiiBe bald ein Ende 
bereiten. 

Wir besitzen ganz gute Anfiinge fiir die gesundheitsgemaBe Umgestaltung der FuB
bekleidung: Zehenstriimp fe und Zehenschuhe nach Max Mannesmann (Abb.152 
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u. 153) woUten z. B. jeder Zehe das Recht der Sonderausbildung und Sonderbewegung 
belassen. Hier soUte wenigstens das richtige Prinzip gewahrt 'werden, wenn die praktische 
Brauchbarkeit auch noch zu wunschen ubrig lieB. Der Mannesmannsche Gedanke mit 
den Zehenstriimpfen und Zehenschuhen war naturlich eine Ubertreibung, denn schlieB-

Abb.150. Gutsitzende Hananschuhe. 

Abb. 151 a und b. Thalysia-Normalform-Schuhwerk. 

Man beachte die fast gerade: verlaufende Linie des inneren 
Sohlenrandes, wahrend der auBere Rand dem normalen FuBe 

entsprechend gewolbt ist. 

Abb. 152. Zehenstrumpf nach Max Mannesmann. 
Abb. 153. Zehenschuhe nach 

Max Mannesmann. 

lich will ja der Durchschnittsmensch nicht mit seinen Zehen Klavier und Violine spielen 
lemen, schreiben oder malen, was ein Virtuose schon fertig bringt. Aber dankenswert 
war eine solcha Anregung doch, weil sie geeignet ist, dem FuBe wenigstens zu seinem 
Rechte zu verhelfen, als Trag- und Fortbewegungsorgan seine volle Funktionstiichtigkeit 
zu entfalten und sich seine Funktion nicht durch unpassendes Schuhwerk verkummem 
zu lassen. 
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Die bildliche Zusammenstellung von normalem FuB, verdorbenem FuB, abnormem 
und normalem StiefelumriB (Abb. 148 u. 149) he sagen das Notige, urn ein Verstandnis 
fUr eine richtige FuBbekleidung aufkommen zu lassen, wenn ein wirklicher durchgreifen
der Umschwung auch noch lange auf sich warten lassen diirfte; gilt es doch, die Menschen 
und die Gilde der Schuhmacher und Schuhfabrikanten von einem uralten und immer 
wieder auferstandenen Irrtum zu bekehren. 

Die Firma Thalysia, Leipzig, und andere Firmen des In- und Auslandes fertigen 
recht gute, den Anforderungen der Hygiene entsprechenden Stiicke, die neben ihrer 
Brauchbarkeit auch elegant aussehen (Abb. 150 u. 151). 

VII. Kulturschaden und Mi13brauch der Frauenkraft. 
O:r;ganbau und Organfunktion stehen in einer bestimmten Wechselwirkung. Der 

Bau ermoglicht die Funktion. Die Funktion iibt den Bau, erbalt und verbessert ihn durch 
diese "funktionelle Ubung" im Sinne der Funktion. Es sind zwei Seiten einer Gleichung 1• 

Auf keiner Seite kann etwas geandert werden, ohne eine entsprechende Veranderung 
auf der anderen Seite zu bewirken. So sehen wir, daB vemunftgemaBe Ubung eines Organes 
seinen Bau im Sinne der Funktionkonserviert und verbessert und damit die funktionelle 
Leistung gleichfalls aufs Beste vollbracht und gesteigert wird. Umgekehrt fUhren Brach
liegenlassen der Funktion, fehlerhaftes, unvollkommenes und auch iibermaBiges Funk
tionieren zu einer Starung der Funktion. Die Funktion wird nicht nur ungeniigend, sondem 
hat auch eine Verkiimmerung des der Funktion zugrundeliegenden Baues zur Folge. Das, 
was fUr die einzelnen Organe gilt und sich, wie wir z. B. an Haut und Muskulatur sehen, 
mit experimenteller Sicherheit immer wieder erbarten laBt, gilt auch fUr den ganzen Or
ganismus. 

Die Spezialfunktion des weiblichen Organismus ist die Fortpflanzung. Wird ver
niinftiger Gebrauch davon bei einer an sich gesunden Frau gemacht, so schadet ihr im 
Sinne des oben angefiihrten Naturgesetzes das nicht nur nichts, es tragt vielmehr zu ihrem 
Sichausleben in Richtung der Gesundheit bei. Wir sehen gesunde junge Frauen gekraftigt 
aus dem Wochenbett hervorgehen. Der Organismus ist mit seinen hoheren Zielen in jeder 
Richtung gewachsen und funktionstiichtiger geworden. Die Frau ist jetzt erst ausgewachsen. 
Die Fortpflanzungs beta tigung wird gera dezu zum Gradmesser der Kon
stitution, die gute Konstitution bewahrt sich und gewinnt; die schlechte Konstitution 
versagt und verliert. 

Es gibt heute schon Arzte, welche die Schwangere als ein im hochsten Grade mit 
Blut iiberfiilltes ("plethorisches") und mit schlechten Saften erfiilltes ("dyskrasisches"), 
also mehr oder weniger krankes Individuum ansehen 2. Die Geburt wird als ein Vorgang 
gewertet, den man durchaus nicht mehr sich selbst iiberlassen konne; die Erweiterung 
des Geburtsweges, welche die Natur allein nicht mehr fertig bringe, habe die Hand des 

1 Leuckart zitiert bei Hesse-Doflein, Tierbau und Tierleben. 1. Bd. Berlin, Leipzig, B. G. 
Teubner, S. 768. 

2 Aschner, Beziehungen der Drusen mit innerer Sekretion zum weiblichen Genitale, und in 
Halban-Seitz, Biologie und Pathologie des Weibes. Wien, Urban u. Schwarzenberg 1925. 

Derselbe, Dber schadliche Spatfolgen nach Uterusexstirpation sowie operativer und radiothera
peutischer Kastration. Arch. f. Gynakol. Bd. 124. 
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Geburtshelfers zu iibernehmen 1. Das Kind miisse aus der Kopflage, in der es sich gewohnlich 
prasentiert, auf die FiiBe herumgedreht und kiinstlich daran herausgezogen werden 2. Wenn 
die Stimmen, die solche Lehren verbreiten, auch vereinzelt geblieben sind, so zeigen sie 
doch an, daB auch schon in Arztekreisen die Auffassung um sich greift, die Frau sei durch 
die Fortpflanzungsaufgaben derart belastet, daB sie sich nicht mehr selbst helfen 
konne. Wenn weiter, wie das jiingst H. Sachs auf dem Heidelberger RontgenkongreB 
anfiihrte, die sogenannten Labilitatsproben des BIutes bei der Trias, Lues, Krebs und 
Schwangerschaft beim Menschen nachgewiesen werden konnen, so wird in dies em Punkte 
die Schwangerschaft des menschlichen Weibes schon unumwunden zu den Krankheiten 
gerechnet. 

Wenn das alles auch zu weit gegangen sein diirfte, so konnen wir uns doch der 
Tatsache nicht verschlieBen, daB beim menschlichen Weibe die Kraftanstrengung in 
Sachen der Fortpflanzung in der Tat von Natur aus bis an die hOchste Grenze der 
Leistungsfahigkeit herangeriickt ist. 

Bei dieser Sachlage ist es klar, daB Mehrforderungen und Erschwerungen, die sich 
dazu noch aus einer Abkehr von der Natur und einer Zuwendung zur Kultur herleiten, 
geeignet sind, den Frauenorganismus an den Rand seiner Krafte zu bringen und ihn bei 
noch weiterer Steigerung der Anforderungen zum Bankrott zu treiben. 

Die Hygiene und Diatetik hat die dringende Aufgabe, sich dieses widrigen Frauen
schicksales in unserem modernen Leben und der daraus entspringenden Gefahr fiir Leben 
und Gesundheit anzunehmen und zunachst den Ursachen der Verschlechterung des Frauen
loses unter unseren heutigen Lebensverhaltnissen nachzugehen 3. 

DaB Frauen so oft unter der Betatigung der Fortpflanzung leiden, liegt, ganz all
gemein gesagt, an einem MiBbrauch der Frauenorganisation 4 • Der MiBbrauch wird 
in verschiedener Richtung getrieben. 

Es bedeutet schon einen MiBbrauch der Frauenorganisation, einem kranken, schwachen, 
mangelhaft konstituierten Korper und Geiste, der, um iiber Wasser zu bleiben, mit sich 
selbst genug zu tun hat, weibliche Fortpflanzungsaufgaben zuzumuten. Taugt der Frauen
korper an sich nichts, so braucht man sich nicht zu wundern, daB er unter dem Anspruch 
der Fortpflanzungsfunktion, die den Organismus in allen Teilen, Korper und Seele, in 
Anspannung versetzt, leidet. 

Es bedeutet auch manches MiBbrauch der Frauenorganisation, was man nicht 
ohne weiteres dafiir hielt. 

Der Mensch erhebt den Anspruch, neben der sexuellen Betatigung mit dem End
zweck der Fortpflanzung auch noch einen ehelichen Verkehr zu seinem Vergniigen, und 
zwar zeitlich uneingeschrankt, als ein dem Menschen zustehendes Recht zu pflegen. Man 
hat sich seither keine Gedanken dariiber gemacht, ob das etwas der Natur Ent-

1 As c hner, tiber Abktirzung der Geburtsdauer. Verhandl. d. dtsch. Ges. f. Gyniiko1. Heidelberg 1923. 
Derselbe, Die iiberragende Bedeutung der Eriiffnungsperiode und der Weichteilschwierigkeiten 

ftir Dauer, Schmerzhaftigkeit und Ausgang der Geburt. Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynakol. Bd. 89, 
H.2. 1925. 

2 Potter, J. W., Version. Americ. journ. of obstetr. &. gynecol. 1921. 1. Nr. 6; The place of 
version in obstetr. St. Louis, C. V. Mosbycom 1922. 

3 Sellheim, Hugo, Natur, Kultur und Frau. 1m "Geheimnis vom Ewig-Weiblichen". 1. c. S. 371. 
4 Den Ausdruck "MiBbrauch der Frauenkraft" {inde ich zuerst bei Ellen Key. 
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sprungenes oder erst ein durch die Reflexion des Menschen in das Sexualleben hinein
getragenes Kunstprodukt sei. 

Die Beobachtung von der spermafeindlichen Reaktion des weiblichen Korpers auf 
fortgesetzte Kohabitation 1 diirfte geeignet sein, gerade das ununterbrochene sexuelle 
Verkehren des blo£en Vergniigens halber schon vom Standpunkte der Natur aus 
als etwas Naturwidriges, als einen gewissen Mi£brauch der weiblichen Organisation 
anzusehen, so sehr er auch durch den Gebrauch 'geheiligt erscheint und man sich mit 
solchen Behauptungen die Feindschaft der gesamten Mannerwelt zuzuziehen Gefahr lauft. 
JedenfaIls ist es aber ein Mi£brauch, der zunachst nur theoretisches Interesse hat; 
man kann ihm zur Zeit, abgesehen von der Konzeptionsverhinderung in einzelnen Fallen, 
einen sichtbaren Nachteil nicht nachrechnen. Die Beobachtung zeigt aber, wie exakt 
sich die Natur an ihre Gesetze halt und wie prompt sie sich gegen eine vom Menschen 
hineingetragene kiinstliche Regelung auflehnt. Ich verfiige z. B. iiber einen Fall, in dem 
schein bar durch nichts anderes als durch eine bewuBte Verkehrsregulierung mit Einlegung 
von hinlanglich Iangen Pausen Sterilitat geheilt wurde. 

Gegeniiber diesem unschadlichen Mi£brauch der Frauenorganisation gibt es aber 
des Schadlichen gemig. Schon der schein bar unschadliche Mi£brauch kann in einen 
schadlichen iibergehen. Urn die natiirlichen Folgen des Geschlechtsverkehrs, die Kon
zeption, zu verhindern und nur die von der Natur darauf gesetzte Lustpramie zu genie£en, 
werden aIle moglichen antikonzeptionellen Mittel gebraucht. Sofern sie einen kiinstlichen 
Eingriff in den normalen Ablauf eines Korper und Seele in hOchstem Grade in Aufruhr 
bringenden Vorganges darsteIlen, sind sie aIle mehr oder weniger schadlich. Bei manchen 
la£t sich der Nachteil direkt beweisen. Coitus interruptus fiihrt zu Metropathie, die 
mit dem Aufgeben dieses Mi£brauches verschwindet 2. Von dem Schaden, den der Mann 
nimmt, braucht hier nicht weiter geredet zu werden. Ausspiilungen mit antikonzeptionellen, 
chemischen, vor allem mehr oder, weniger reizenden Mitteln im Stadium maximaler 
Erregung der weiblichen Sexualorgane konnen unter Umstanden zu katarrhalischen Ent
zundungserscheinungen usw. ftihren. Ahnlich wirkt das prophylaktische Einbringen von 
samentotenden Mitteln in die weiblichen Genitalien. Was in dieser Richtung aIles im 
Geschlechtsleben, oft erst wenn auf die Dauer gebraucht, krank macht, darf billig als 
ein, wenn auch unserer heutigen Geschlechtsnot entsprungener, Mi£brauch angesehen 
werden. Viel verderblicher als dieses Verhindern der Empfangnis wirkt die Beseitigung 
einer wider den Willen aufgekommenen Schwangerschaft. Hier wird direkt Leben und 
Gesundheit der Frau aufs Spiel gesetzt. 

Viele weitere Schadlichkeiten sind in den vorhergehenden Kapiteln eingehend be
handelt. Hier sei nur noch weniges hervorgehoben. 

Zunachst ist hochst bedauerlich im Sinne der gewaltsamen Unterbindung des weiblichen 
Sichauslebens, daB es nicht moglich ist, jeder Frau zum Kinde zu verhelfen. 

Bei denjenigen Frauen aber, die in den Genu£ der Mutterschaft kommen, mu£ man 
mit Betriibnis konstatieren, daB die Fortpflanzung als etwas abgemacht wird, das man 
nur so nebenbei besorgt. Jedenfalls gilt die Fortpflanzung nicht als das, was sie ist, als 
die Hauptsache; sie wird gewissermaBen im Nebenberuf erledigt. Man denke nur an die 

1 Siehe III, 2, da auch Literatur. 
2 Sellheim, Metroendometritis u. Metropathie. Dtsch. med. Wochenschr. 1923. Nr. 22 u. 23. 
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willkiirliche Verschiebung auf einen Moment, in dem gerade aIle moglichen anderen Riick
sichten die Bahn zur Befruchtung einmal zufallig freigeben. Wie wenigen Menschen wird 
es dabei bewuBt, daB sie sich zu ihrer hOchsten Lebensleistung anzuschicken, im Begriffe 
stehen, sich zu verewigen und sich zu diesem Zwecke in die beste Form - wenigstens 
fUr die kurze Zeit der Erzeugung der Kinder - begeben sollten. HerbeifUhrung optimaler 
Bedingungen fiir die Erzeugung von Nachkommen wird heutzutage zu einer immer dring
licheren Forderung, seitdem wir durch die experiment ellen Untersuchungen H. Stieves 1 

innegeworden sind, in wie hohem Grade die Tatigkeit der mannlichen. und weiblichen 
Keimzellen von allen moglichen Einfliissen der Umwelt und des Innenlebens abhangig ist. 

Die Verhaltnisse liegen meistens so, daB Frauen, die ein Kind tragen, sich genotigt 
sehen, von einer intrauterinen Pflege ihren Spro.Blingen so gut wie nichts angedeihen lassen 
zu konnen; sie miissen oft schwer arbeiten und bewirken dadurch, daB ihre Kinder 
urn 10% leichter an Gewicht geboren werden, als sie bei gehOriger Pflege hatten zur 
Welt kommen konnen. 

Mit dem Indieweltsetzen weiterer Kinder sollte aufgehOrt werden, wenn sich die 
Selbstregulation der Inanspruchnahme der Eltern insofern geltend macht, als alle Kinder 
zusammen eine erhebliche Aufzuchtaufgabe mit Erziehungs- und Bildungspflichten an die 
Mutter stellen, fUr die sie einige Jahre ihrer Bliitezeit noch zu verwenden hatte. 

Viele Miitter nehmen in gewissen gewerblichen Betrieben Gifte auf, die neben der 
Schadigung ihres eigenen Korpers das Kind gefahrden, in seiner Entwicklung hemmen oder 
gar abtoten. 

Die Notigung der Frau, im Erwerbsleben tatig zu sein, sich in Industriebetrieben 
einer exakten Tageseinteilung zu unterwerfen, schadigt Fruchtbarkeit, Schwangerschaft, 
Geburt, Wochenbett, Stillgeschaft, Kinderaufzucht, kurz alles, was originelle Mutterleistung 
bedeutet und stellt noch ein groBes Kontingent zu den Frauenkrankheiten. Weiteres 
dariiber ist in Abschnitt V, Kapitel5, Gesundheitliche "Schadigung und Fortpflanzungs
beeintrachtigung der Frau durch das Berufsleben", ausgefiihrt. 

Jede angefangene Schwangerschaft, die unterbrochen wird, jedes Kind, das bei der 
Geburt oder spater zugrunde geht, jede Schwangerschaftserkrankung, jeder Geburts
schaden, jede Wochenbettserkrankung, jede Franenkrankheit, die bei der notwendigen 
Sorgfalt hatte vermieden werden konnen, bedeutet in krassester Weise MiBbrauch von 
Frauenkraft und Frauenorganisation. Es ist das eine Benachteiligung der Frau, der mit 
allen Mitteln gesteuert werden muB, wie in den einzelnen Kapiteln, die sich damit 
spezieU beschaftigen, des weiteren ausgefUhrt ist. 

Anhangsweise soUen hier bei der Aufzahlung von Schadlichkeiten fiir den Frauen
organismus noch einige Bemerkungen iiber die auch bei der Frau mit dem Fortschreiten 
der Kultur aufgekommenen Laster der Vollstandigkeit halber Platz finden. 

Es scheint, als ob der weibliche Organismus sowohl gegen Alkohol als auch N ikotin 2 

viel empfindlicher ist als der mannliche. Wie aIle der Euphorie dienenden Betatigungen des 
Menschen hat nach Eister 3 auch das Tabakrauchen erkennbare, nicht unerhebliche 

1 Stieve, Vber den EinfluB der Umwelt auf die Lebewesen. Klin. Wochenschr. 1924. Nr. 26. 
2 Hofstatter, Die rauchende Frau. Wien, Holder-Pichler, Tempski A. G., 1924. 
3 Elster, Alexander, Tahakrauchen. Handworterhuch der Sexualwissenschaft von Max Marcuse. 

2. Auf I. S. 768. Bonn, A. Marcus und E. Webers Verlag 1926. 
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Beziehungen zum Sexualleben. Es dient als Ablenkung oder als Lustersatz. Dazu 
kommt natiirlich die Geschmackswirkung des Tabaks. 

Hofstatter hat eine klinische, psychologische und soziale Studie iiber den EinfluB 
des Rauchens auf das weibliche Geschlecht angestellt. . In dem lehrreichen Buche wird 
die Zigarette als eine "fiirchterliche V ediihrerin unserer J ugend" hingestellt. Sie ist die 
"Wegweiserin fiir aIles Bose". 1m iibrigen gibt es nichts im Frauenleben, dem der Tabak
genuB, auch schon die Beschaftigung mit Tabakarbeit, nicht schadlich werden solI; das 
gilt fiir aIle Sexualfunktionen, Menstruationen und Ovulationen, Sexualverkehr, Schwanger
schaft, Stillgeschaft. 

Dieser Autor stellt es auch so dar, als ob die psychische Beruhigung der erotischen oder 
sexuellen Wiinsche auf dem Wege anderer Vergniigungen, darunter auch des Tabakgenusses, 
gesucht wiirden, weil die Sexualmoral dem Weibe zu viel Hindernisse in den Weg legt. 

VIII. Frauenpflege 1• 

1. Frauenpflege als wichtigster Teil der Fortpflanzungspflege. 
Die Erkenntnis, daB wir im Kampfe urns Dasein untergehen miissen, wenn wir uns 

nicht vermehren, und daB der drohende Bevolkerungsstillstand den Anfang des Unter
ganges bedeutet, hat die Gemiiter aJlenthalben aufgeriittelt. 

Weil es sich bei der Bev61kerungsfrage nicht allein urn das Sich-vermehren-Konnen, 
sondern auch urn das Sich-vermehren-Wollen handelt, brauchen wir zwar die Hoffnung 
auf eine gedeihliche Zukunft unseres Volkes vorderhand nicht aufzugeben, miissen aber 
doch unsere Hande riihren, urn sowohl dem Konnen als auch ganz besonders dem Wollen 
aufzuhelfen. 

Yom Geburtshelfer wird man am ehesten erwarten, daB er sich nicht allein von dem 
dringlichen Wunsche der Nachkommenschaftsvermehrung fortreiBen laBt. Man dad ihn 
vielmehr als denjenigen, der gewissermaBen an der Quelle aIles Volkslebens sitzt, fiir ge
eignet halten, in der schwebenden Frage das Konnen gegen das Wollen objektiv abzuwagen 2. 

Mehr Kinder, weniger Abtreibung! Das war ja immer schon unser Ziel, nur solI es 
jetzt ernster, weitsichtiger und mit neuen Mitteln angefaBt werden 3. 

Die Unterweisung gibt .Anten, Hebammen, Pflegerinnen usw. die Mittel bekannt, 
welche die Frucht in der Tragzeit zum Gedeihen bringen, das ausgetragene Kind unversehrt 
zur Welt kommen lassen und das Neugeborene erhalten. Hie und da mag auch etwas 
verlauten iiber die BefOrderung der Befruchtung und iiber die besten Bedingungen zur 
Erzeugung der Nachkommenschaft. Die Pflege des Neugeborenen geht iiber in die Fiirsorge 
fiir den Saugling und das Kleinkind 4. Die Anwendung dieser Mittel in ihrer Gesamtheit 

1 Der Inhalt dieses Abschnittes hat in zwei Vortragen tiber Fortpflanzungspflege und nattirliche 
Arbeitsteilung in meinem Buche "Geheimnis vom Ewig-Weiblichen" Stuttgart. 2. Auf I. , Enke 1925, 
eine eingehende Beachtung gefunden. 

2 VgI. dazu auch die Ausfiihrungen von v. Franque, Geburtenriickgang, Arzt und Geburtshelfer. 
Wiirzburger Abhandlungen. Wiirzburg, Curt Kabitzsch 1916. 

3 Winter, G., Unsere Aufgabe in der Bevolkerungspolitik. ZentralbI. f. GynakoI. 1916. Nr. 5. 
- Derselbe: Die Einschrankung des kiinstlichen Aborts. ZentralbI. f. GynakoI. 1917. Nr. 1. -
Doderlein: GeburtshilflicheKriegsprobleme. Arztl. Ver. Miinchen. Miinch. med.Wochenschr. 1916. S. 941. 

4 Die Faden zum Ankniipfen liegen bereit. Man halte sich z. B. nur an die mustergiiltige Organisation 
A. Schl00 manns im Regierungsbezirk Dusseldorf. 
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in der Praxis ist die eine Seite - sagen wir, urn einen kurzen Ausdruck zu gebrauchen -
die positive Seite der unserer Obhut anvertrauten unmittelbaren Fortpflanzungspflege. 

Ihr steht eine nega ti ve Seite gegeniiber. Als Kehrseite der "Erhaltmittel" erscheint 
eine lange Reihe von "Verderbmitteln" der Nachkommenschaft; von der Achtlosigkeit 
in der Einhaltung der V or bedingungen zur Erzeugung einer gesunden N achkommenschaft 
angefangen, iiber den Wunsch der Empfangnisverhiitung und die kiinstliche Unter
brechung der Schwangerschaft bis zur Kindestotung. Auch damit muB sich unsere 
Lehre befassen, weil die MaBnahmen zur Verhiitung und Unterbrechung der Schwanger
scha'ft in der Hand des Arztes gelegentlich Verwendung finden, urn der Mutter Leben zu 
retten. Von diesem auf wenige FaIle beschrankten Gebrauch in der Kunsthilfe haben 
sich die angedeuteten Mittel in den Dienst des Widerwillens gegen das Kind gestellt und 
zu einem uferlosen MiBbrauch in der Hand des Laien, aber auch in der Hand gewissen
loser Hebammen und Arzte gefiihrt 1. 

Von dem Beschneiden der iiblichen Auswiichse der negativen Seite der Fort
pflanzungspflege hOrt man am meisten. Auf die nachstliegenden MaBnahmen: die Ge
schlechtskrankheiten hintan zu halten oder wenigstens vor dem Eintritt in die Ehe aus
zuheilen, femer die arztliche Indikation zum Verhiiten und Unterbrechen der Schwanger
schaft einzuschranken, durch Erschwerung des Handels mit antikonzeptionellen Mitteln 
mehr Ehepaare zur Fortpflanzung zu notigen und schlieBlich dem Verbrechen gegen das 
keimende Leben das Handwerk zu legen, braucht nicht weiter eingegangen zu werden, 
besonders, nachdem uns Winter 2 dariiber so praktische Vorschlage gemacht hat. 

Manche von den Mitteln erscheinen als zweischneidige Waffe. Die antikonzeptionellen 
MaBnahmen sind zum Teil auch Vorbeugungsmittel gegen die Ansteckung mit Geschlechts
krankheiten. Wer absolut keine Kinder will, wird auch, wenn man ihm die antikonzep
tionellen Mittel entzieht, Mittel und Wege finden - freilich auf viel gefahrlichere Weise -
das Kind los zu werden. 

Es laBt sich aber gewiB nicht leugnen, daB der Arzt durch den Kampf gegen die 
Verderbmittel der Nachkommenschaft manches Kindesleben erhalten kann. Wir miissen, 
wie das Siege1 3 getan hat, mit allem Nachdruck dafiir eintreten. Den uferlosen Sonden
gebrauch am Uterus auBer zu Zwecken, welche durch die Tastmethode nicht ebensogut, 
dazu noch auf ungefahrlichere Weise erfiillt werden konnen, sollte man nicht mehr weiter 
hingehen lassen. Die Lehrer miiBten dagegen noch entschiedener, als es seither geschehen 
ist, Front machen. Nur zu leicht konnen laxe Anzeichen zum Sondieren, z. B. zur Fest
stellung der Lage des Uterus oder zur Aufrichtung des etwas von seiner Lage abgewichenen 
Uterus, zur Schwangerschaftsstorung fiihren. 

In weniger auffallender Weise als die Versuche zur Unterdriickung der Mittel, welche 
der Fortpflanzungspflege entgegen arbeiten, haben bis jetzt in Deutschland die Bestrebungen 

1 Bumm, Zur Frage des kiinstlichen Abortus. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynako1. Bd. 43, S. 385, 
und N iirn berger, Die SteHung des Abortes in der Bevolkerungsfrage. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynako1. 
Bd. 45, Nr. 1, S. 23 usw. 1917. 

Sellheim, Schutz dem keimenden Leben. Vortrag im Verein fiir sexuelle Ethik in Halle. 
Derselbe in Geheimnis vom Ewig-Weiblichen: 1. c. 342. 
2 Winter, 1. c. 
3 Siegel, Abort und Geburtenriickgang. Zentralb1. 1917. Nr. 11. 
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zur Forderung der unmittelbaren Fortpflanzungspflege in positiver Riohtung Erorterung 
gefunden. Dazu mag beitragen, da.B sich ihre Besprechung bei uns in engerem Kreise 
vollzog. Halten dooh die Versammlungen von Geburtshelfern und Gynakologen die Sitte 
hooh, von ihren Verhandlungen niohts in die Tagespresse gelangen zu lassen. Wenn hie 
und da der Anschein zu erwecken gesuoht wurde, als sei man auf diesem Gebiete in Deutsoh
land weniger weit voran als in Naohbarlandern 1, so diirfte das seinen zureichenden Grund 
darin haben, da.B man dort in hOherem Grade die Neigung zeigt, mit dem Erreiohten 
Eindruck in der Offentlichkeit machen zu wollen als in Deutschland. 

Wenn wir mit der Aufzahlung der Mittel zur Fortpflanzungspflege ganz von vorn 
anfangen wollen, werden wir wohl in der Lage sein, schon fiir die Mehrerzeugung von 
Menschen etwas zu leisten. Vor allem diirfte eine Fortsetzung der vergleichenden Forschung 
uns iiber die Umstande und Nebenumstande der Befruchtung besser belehren und uns damit 
in der Behandlung von manchen Fallen von Sterilitat mehr Erfolg in Aussicht stellen 2. 

Verbesserte Schwangerschaftspflege schiitzt das Kind im Fruchthalter vor den Ge
fahren, die der Frau im Berufsleben drohen. Von den bis zur Reife gediehenen Kindern 
sollte bei der Geburt theoretisch so gut wie keins mehr verloren gehen 3. In diesem Punkte 
mu.B sich der Fortschritt unserer Geburtshilfe in Erkennung der Mechanik, Verbesserung 
von Asepsis und Technik zeigen. 

Um einen so hohen Stand des Wissens und Konnens zu erreichen, hat vieles mit
gewirkt und mu.B, um diesen Stand zu erhalten, fortwirken, was in geburtshilfliohen 
Lehrbiichern nachzusehen ist 4. Hier sollen nicht mehr als einige Andeutungen Platz 
finden. lch will nur einige Punkte, die besonders interessieren, streifen. 

Der Operationskurs darf sich nicht auf Zange, Wendung und Verkleinerungsoperationen 
beschranken. Wozu haben wir die Modelle fiir das praktische Uben von Uterusaustastung, 
Befiihlen der Nachgeburtsstelle, NachgeburtslOsung, Entfernen von Nachgeburtsresten, 
Freilegen des Uterushalses, Zuklemmen von Ri.Bverletzungen (Zervixrissen), Uterus- und 
Scheidentamponade, voriibergehender bimanueller Kompression des blutenden Frucht
halters, Abortausraumung usw.? 5 

1 Vei t, Technik und Wissenschaft in der Medizin. Hallesche Universitats-Reden. S. 6. Halle 
a. d. S. 1917. 

2 Literatur usw. bei Sellheim, Befruchtung, Unfruchtbarkeit und Unfruchtbarkeitsbehandlung. 
Zeitschr. f. arztl. Fortbildung 1924. 

3 Fiir die hohere Bewertung des kindlichen Lebens ist in Deutschland vor allem Kronig mit Nach
druck eingetreten, zuletzt noch "Grenzverschiebungen zwischen operativer und nicht operativer Therapie 
in der Gynakologie und Geburtshilfe". Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynakol. Bd. 43, S. 309. 1916. -
Vgl. auch Seitz, Uber die fOtale Indikation der Zange. Zentralbl. f. Gynakol. 1916. Nr. 26. 

4 Siehe auch Sellheim, Geburt des Menschen nach anatomischen, vergleichendanatomischen, 
physiologischen, physikalischen, entwicklungsmechanischen, biologischen und sozialen Gesichtspunkten. 
Wiesbaden, J. F. Bergmann 1923. - Derselbe, Die Geburt nach demkleinsten Zwang. Verhandl. d. 
dtsch. Ges. f. Gynakol. Heidelberg 1923 und Klin. Wochenschr. 1923. Nr. 36. Ferner: Die normale 
Geburt. Halban-Seitz. Biologie und Pathologie des Weibes. Wien, Urban u. Schwarzenberg 1925. 

5 Sellheim, Notwendigkeit und Moglichkeit, die Studierenden in den gewohnlichen Blutstillungs
methoden der Nachgeburtsperiode und in der Abortbehandlung usw. praktisch auszubilden. Kongr. d. 
deutsch. Ges. f. Gynakol. Wien 1925. 

Derselbe, Die Verantwortlichkeit der Abortbehandlung. Vortrag im Arzteverein des Bezirks 
Merseburg. Miinch. med. Wochenschr. 1920. 

Derselbe, Ungliicksfall, Fahrlassigkeit und Unfahigkeit in der Geburtshilfe. Zeitschr. f. Gynakol. 
1926. Nr. 1. (Fortsetzung der Anmerkung siehe nachste Seite.) 
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Aussieht auf schmerzlose Entbindung nimmt manehen Frauen die Angst vor dem 
Gebaren und hilft so die Geburtenzahl vermehren. Besser freilieh ware noeh eine Er
ziehung und Lebenshaltung, welehe diese iibeitriebene Angstliehkeit gar nieht erst auf
kommen lieBe. 

Der Unterrieht hat die Aufgabe, die Lehre, daB der Geburtsbeistand so zuriiekhaltend 
und sehonend, aber aueh so sieher wie moglieh auszuiiben sei, weiter zu verbreiten. 

Es ist uns heutzutage nieht leieht gemaeht, die Arzte in der Geburtshilfe dureh 
und dureh zu bilden. 

Die Form des theoretischen Unterriehtes ist gewiB verbesserungsbediirftig geworden. 
Unter der Macht des vielen Neuen, sogar aus den entlegensten Gebieten in die Frauenheil
kunde und Geburtshilfe Importierten, und unter der Hast, mit der alles probiert und 
assimiliert werden muBte, hat die Soliditat des Grundbaues Schaden genommen. An Stelle 
der so notwendigen Zusammenfassung ist alles auseinander geflossen. So entstehen Werke, 
die sich zwar selbst als kurzgefaBte Lehrbiicher bezeiehnen, aber das Fassungsvermogen 
des Studenten iibersteigen und auch schon zu ihrer Herstellung oft vieler Manner be
diirfen. Hier ware vollige Reformation unter deutlicher Hervorkehrung des padagogisehen 
Gesichtspunktes am Platze; freilich ist Kritisieren leichter als Bessermachen. 

Die praktische Unterweisung am KreiBbett hat durch die Einfiihrung der Gummi
handschuhe an Verantwortliehkeit abgenommen. Sie miiBte nur unter Zuhilfenahme 
des praktischen Jahres iiber die engbegrenzte Studienzeit fortgesetzt werden. AIle An
stalten, in welchen Frauen niederkommen, sollten ihre Tiiren weit Mfnen, urn an der 
praktischen Schulung der angehenden Arzte mitzuhelfen und so den Nutzen zu verviel
faltigen. Meist sind die Frauen, wenn sie nur wissen, daB sie vielen ihrer Geschlechts
genossinnen und deren Nachkommenschaft einen unersetzlichen Dienst leisten, gegeniiber 
der Unterweisung von Arzten am KreiBbett gar nicht so engherzig, wie es von Seiten 
dargestellt zu werden pflegt, die, statt den der Klinik so unentbehrlichen Zustrom von 
physiologischen und pathologischen Geburtsfallen mit allen Mitteln zu fordem, seiner 
Begiinstigung teilnahmslos gegeniiberstehen oder gar - aus verdrehter Humanitat -
ihn hemmen zu miissen glauben. 

im Woehenbett werden wir noch mehr als friiher darauf halten, daB der Saugling 
der optimalen Emahrung an der Mutterbrust teilhaftig wird 1 und sind sogar im Notfalle 
bereit, da, wo anatomische Fehler an der Warze das Stillen voraussichtlich erschweren 
oder ganzlich unmoglich machen, auf Wunsch eine plastische Korrektur zu versuchen 2. 

Die Wochnerinnen- und Neugeborenenpflege muB den AnschluB an die in einzelnen 
Teilen des Reiches schon recht gut organisierte Sauglings- und Kleinkinderpflege erreichen, 

Derselbe, Das Auge des Geburtshelfers, eine Studie tiber die Beziehungen des Tastsinnes zum 
geburtshilflich-gynakologischen FtiWen. Wiesbaden, J. F. Bergmann 1908. 

Derselbe, tiber "Wissen" und "Konnen" der alltaglichen geburtshilflichen Operationen. Grund
satze flirs Lernen und Vervollkommnung der aUtaglichen geburtshilflichen Operationen. Sonderdruck aus 
Medizinisch-Kritische Blatter. Bd. 1. Hamburg, Lucas Grade u. Sillem 1910. 

Derselbe, Verhandl. d. dtsch. Ges. f. Gynakol. S.467. StraJ3burg i. E. 1909 und Wien 1925. 
Derselbe, Zur Begrlindung der Technik, Indikation und Nomenklatur der Schnittentbindung 

mit Umgehung von Becken und Bauchhohle. Gynakol. Rundschrift, 3. Jahrg. Nr. 16. Wien usw. 
1 v. Jaschke, Ein Beitrag zum Thema: Unsere Aufgaben in der Bevolkerungspolitik. Zentralbl. 

f. Gynakol. 1907. Nr. 3. 
2 Eigene Mitteilung liber MamiUarplastik bei Hohlwarzen. Zentralbl. f. Gynakol. 1917. Nr. 13. 
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um in der Beaufsichtigung unseres Volkszuwachses keine Liicke mehr zu lassen, die nur 
zu leicht das, was die Geburtshilfe erhalten, wieder dem Verderben anheimfallen laBt. 
Jeder Fortschritt in der Geburtshilfe, der in die Praxis zu iibersetzen ist, kann die Geburten
zahl unseres V olkes steigern. 

Wenn aber soviel fiir die Ausbildung geschieht, wird es zur gerechten Forderung, 
daB man den jungen Geburtshelfern, die wir in allen Satteln gerecht gemacht und 
womoglich in langen Assistentenjahren zur volligen Beherrschung des Faches gebracht 
haben, in der Praxis nicht die Tiir vor der Nase zuschlagt, sie lediglich in die Gebar
stube des Privathauses verweist, statt ihnen fiir die Ausfiihrung ihrer schwierigen 
und viel Technik und Asepsis verlangenden Operationen ein aseptisches Milieu zur 
Verfiigung zu stellen 1. Wir verlangen nichts anderes als den gleichen Entwicklungs
gang, den die Chirurgie auch hat nehmen miissen, um in der Praxis etwas leisten zu konnen. 
Die Geburtshilfe ist nachgerade zu wichtig geworden, um nur so im Nebenamte auf der 
inneren Abteilung eines Krankenhauses mitbetrieben zu werden! Die sozialen Verbande, 
die sonst so gut fUr die Behandlung ihrer Pfleglinge sorgen, miiBten Abhilfe schaffen. 

Der Nutzen einer in der Praxis durchfUhrbaren Geburtshilfe wird in der Gynakologie 
die schOnsten Friichte zeitigen. Gute Geburlshilfe ist imstande, einem groBen Teil der 
Gynakologie den Boden abzugraben! Je weniger durch unvorsichtige und verkehrte 
Geburtshilfe geschadet wird, um so weniger braucht die Gynakologie wieder gut zu machen. 

Zu den vielen Punkten un seres unmittelbaren Helfenkonnens gehOrt auch die Mit
arbeit an den Verbesserungen auf dem Gebiete der "Niederen Geburtshilfe" (wie man 
die Hebammengeburtshilfe in einiger Verkennung ihrer Wichtigkeit gelegentlich friiher 
im Gegensatz zur Geburtshilfe der Arzte zu nennen beliebt hat.) Bessere Bildung der 
Hebammen, Anstellung von offiziellen Sauglingspflegerinnen, Kleinkinderpflegerinnen 
und Wochenbettspflegerinnen durchs Gemeinwesen, vor allen Dingen aber auch Frei
ziigigkeit der Hebammen, insbesondere im Sinne des Ausschreibens frei werdender Stellen 
fiir die Besetzung mit der tiichtig$ten und bewahrtesten Hebamme, die man bekommen 
kann, anstatt die erste beste aus dem Ort, "die sich dazu hergibt", als ganzlich 
unbeschriebenes Blatt in den Unterricht zu schicken. Die Hebammenbeschaftigung muB 
zu einem Berufe werden mit dem Recht und dem Ansehen eines jeden anderen auch, 
denn wichtige 'und schwerwiegende Pflichten verlangt man von ihm ja genug. Die moderne 
Entwicklung des Hebammenberufes unterbindet in gewissem Grade die Auswahl der 
Tiichtigsten. 

Die Diskussion dariiber 2, wer die unabweislich gewordene Ausdehnung der sozialen 
Fiirsorge auf die Mutter, ihren Saugling und das Kleinkind in der Praxis iibernehmen 
solI, ware zum guten Teile iiberfliissig, wenn man die Hebammen allen thaI ben beizeiten, 
oder wenigstens mit der Zeit mitgehend, zu einer Bildung emporgehoben hatte, welche 
sie zur Erfiillung dieser Aufgabe befahigt. Soziale Fiirsorge ist etwas, was gelernt sein will. 
Man darf es sich nicht so leicht vorstellen. Halbe MaBnahmen waren verkehrt. Soziale 
Fiirsorge, sie mag gelten, wem sie will, kann niemals das Privileg eines Standes werden. 

1 Friihere Mitteilung des Verfassers, "Die Verbesserung der Geburtsleitung durch Aus£iihrung 
der groBen geburtshilflichen Operationen von Praktikern". Zentralbl. f. Gynakol. 1909. Nr. 37. 

2 Tagung der Vereinigung zur Forderung des deutschen Hebammenwesens vom 21. Oktober 1916 
zu Hannover. Ref. im "Hebammenwesen, Mutterschutz und Sauglingspflege". 1. Jahrg. H. 1. 1917. 
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Man muB aIle Stande dazu anleiten, die Hebammen in erster Linie. Furs Weitergeben des 
Gelernten ist das Anleiten die Hauptsache, und das kann der Durchschnitt unserer 
h eu tigen Hebammen auf dem Gebiete der sozialen Fursorge gewiB noch nicht. 

Fur das Hebammenwesen ware es naturlich gut, wenn die ordentlichen Vertreter der 
Geburtshilfe, wenigstens an den kleineren Landeshochschulen, nicht von jeglichem Ein
fluB auf den Gang der Dinge in den ihre Klinik umgebenden Landesbezirken abgeschnitten 
wurden, wie das noch hie und da der Fall ist. Es entsteht dann zu leicht ein eigentumliches 
MiBverhaltnis. Derjenige, welcher von Amts wegen berufen ist, die Geburtshilfe in ihren 
hOheren Spharen zu pflegen, dazu noch den Titel "offentlicher" Professor tragt, hat nicht 
einmal die Moglichkeit, nach dem Rechten zu sehen, wenn die Statistik z. B. mit glanzenden 
Zahlen prunkt, aber Wochenbettfieber uber Wochenbettfieber die Klinikhilfe in Anspruch 
nimmt oder die vielen Nachkrankheiten wenigstens zeigen, daB hier etwas in der Rechnung 
nicht stimmt. 

Der AnschluB einer Hebammenlehranstalt an eine Universitats-Frauenklinik hat 
auch eine gunstige Ruckwirkung auf den Unterricht in der Geburtshilfe uberhaupt. Der 
Hebammenlehrerstand ist ein Stand, den durchlaufen zu haben jedem, der Arzteunterricht 
geben will, nur nutzlich sein kann. Nichts frommt dem Unterricht mehr, als der Zwang, 
sich moglichst einfach auszudrucken, weil nichts vorausgesetzt werden darf. 

Die Wichtigkeit dieser "niederen Geburtshilfe" fUrs Volkswohl erhellt daraus, daB 
nicht die Arzte, sondern die Hebammen in der Hauptsache diejenigen Geburten versorgen, 
auf die es uns fur das Gedeihen des Volkes am meisten ankommen muB, namlich die Ent
bindungen der in allen Stucken ganz Gesunden, die normalen Entbindungen. 

Mit all dem, was wir als geburtshilfliche Lehrer im Fachunterricht der Arzte, Heb
ammen, offiziellen Wochenbettspflegerinnen und Sauglingspflegerinnen tun konnen, werden 
wir zwar einen greifbaren, im besten FaIle aber doch nur einen beschrankten Gewinn an 
Volkskraft erzielen, sofern der Widerwille gegen das Kind unvermindert fortbesteht. Gegen 
passiven Widerstand ist man so gut wie machtlos. Wir werden hOchstens erhalten, was 
uns bereits als erzeugt dargeboten wird, abgesehen von den wenigen Fallen, in denen wir 
durch gelungene Sterilitatsbehandlung einen Treffer erzielen. Wir werden aber bei ver
besserter Einsicht in dieses seither dunkle Gebiet in Zukunft viel mehr leisten konnen 1. 

In diesen Fragen der unmittelbaren Fortpflanzungspflege, und zwar· sowohl in der 
Richtung der Hinderung allen Fortpflanzungsverderbnisses, als auch in der Richtung der 
Forderung aller Fortpflanzungsverbesserung arbeiten wir von jeher. Doch durfen wir 
uns meines Erachtens damit keineswegs begnugen. Die Geburtshilfe vermag ihre Aufgabe 
weiter zu fassen und ihr Ziel hoher zu stecken, als nur zu erhalten, was erzeugt ist. Sie 
scheint dazu berufen, an der Vermehrung der Erzeugung mitzuarbeiten. Sie wird damit 
einen Schritt unternehmen, der im Vergleich zu dem, was sie vor dem Verderben zu schutz en 
vermag, einen viel groBeren Gewinn an Volkskraft zum mindestens in Aussicht steUt. 

Vor dem Kriege beschaftigten sich nur vereinzelte von uns mit den letzten U rsachen 
des "Nicht-mehr-Kinder-zeugen-Konnens und -Wollens". Jetzt ist die Frage auf einmal 
so aktuell, daB man auch diese Seite des Themas in unseren Fachkreisen erortert. Der 

1 Sellhei ro, Wiederbelebung der Sterilitatsforschung durch die Erfindung der Tubendurch
blasung. Med. Klinik 1923. Nr. 46/48 usw. - Derselbe, Fruchtbarkeit, Sterilitiit und Sterilitats
behandlung. Zeitschr. f. arztL Fortbildung. 1924. 
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Entwicklungsgang ist gut. Denn in der Tat dad man wohl von den Frauenarzten als den 
zur Zeit am b~sten biologisch geschuIten Frauenkennern erwarten, daB sie die eine oder 
andere mehr versteckt liegende Seite der brennenden Frage des Geburtenriickganges zu 
beleuchten imstande sind. 

Die Beschaftigung mit dem "Mehr-erzeugen-konnen" fiihrte mich schon vor langerer 
Zeit auf eine energetische Auffassung 1. Der Geburtenriickgang erklart sich zum Teil 
aus einem Wettbewerb vieler Faktoren urn die gemeinsame, an sich in ihrer Leistungs
fahigkeit aber begrenzte Kraftquelle des Organismus. Wirtschaftsleben und Fortpflanzung 
sind die zwei am starksten in Konkurrenz geratenden Anspriiche. Kriegsvortrage boten 
mir Gelegenheit, die letzte Drsache des Volkerringens mit der gewaItsamen Beschneidung 
der freien EntfaItungsmoglichkeiten des deutschen Volkes durch MiBgunst von auBen her 
in gewissen Zusammenhang zu bringen 2. lch habe dann im systematischen Weiterarbeiten 
auf dies em Gebiete zu begriinden gesucht, daB bei der Frau "ein groBes Gebiet ihres 
Konnens fiir Fortpflanzungszwecke von vornherein gesperrt" ist. Das bringt ihr gegen
iiber dem Manne, der mit der Verwertung seiner Krafte freier umgehen kann, eine 
Benachteiligung im Wirtscha£tsleben, fiir die ihr eine Leichterstellung im Kampfe urns 
Dasein gebiihrt. 

Frauenpflege erscheint jedenfalls als ein unentbehrlicher Bestandteil weitsichtiger 
Fortpflanzungspflege 3. 

Wenn wir durch gerechte Verteilung von Fortpflanzungsarbeit und Lebensarbeit 
(vgl. folgendes Kapitel) zwischen den beiden so ungleich belasteten Geschlechtern auch 
manches in bezug aufs Mehrerzeugenkonnen zu bessern vermogen, so ist damit das Ubel 
vom Geburtenriickgang doch immer noch nicht an der Wurzel gefaBt. 

Das "Nicht-mehr-erzeugen~konnen" ist ganz gewiB nicht der Hauptgrund der drohen
den Abnahme der Bevolkerung. Der Hauptgrund liegt im Abflauen des Zeugungswillens, 
woriiber ja niemand von denen, die in der letzten Zeit zu dem Thema das Wort ergriffen, 
im Zweifel ist. Die wirtschaftlichen Griinde haben freilioh viel Schuld an dies em Wider
willen gegen das Kind. Sie bilden aber in zahlreichen Fallen nur den Deckmantel fiir 
das Nichtwollen, das einer volligen Entfremdung von einem Gefiihl fiir die natiirlichen 
Pflichten entspricht. Das ist des ofteren in dieser oder jener Form gesagt und besonders 
von seiten Bumms 4 in zu beherzigender Weise zum Ausdruck gebracht worden. 

Bis jetzt sehe ich aber noch von keiner Seite, besonders nicht von seiten eines 
Gynakologen, den Versuch gemacht, in dieser Richtung zur Besserung des Zustandes 
etwas Tatsachliches beizutragen. Dnd doch scheint mir gerade unser Fach auch in dieser 
Beziehung leistungsfahig. 

Urn den verlorengegangenen Zeugungswillen wieder zu erwecken, ist es notwendig, 
sich erst einmal klar zu machen, wie tief wir gesunken 'sind. In bezug auf den , 

1 Produktionsgrenze und Geburtenrtickgang. Stuttgart, Enke 1914. Vortrag 13 im Ewig-Weib
lichen. 

2· "Was tut die Frau ftirs Vaterland?" Nach Kriegsvortragen der Universitat Ttibingen. Stuttgart, 
Enke 1915. Vortrag 10 unter dem Titel: Frauenkraft als QueUe der Volkskraft im Geheimnis vom Ewig. 
Weiblichen. 1. c. 

3 Vgl. auch die treffenden Ausfiihrungen von Menge tiber Hygiene und Dii1tetik des Weibes im 
Handbuch der Frauenheilkunde von Menge und Opitz. 

4 Bumm, Ernst, tiber das deutsche Bevolkerungsproblem. Rektoratsrede, Berlin 1916. 
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Kempunkt der Bevolkerungspolitik besteht ein recht unerquicklicher Gegensatz 
zwischen Reden und Handeln. Der eine sagt zum anderen, "er solIe sich recht zahlreich 
fortpflanzen"! Das bezieht sich also auf die Volksvermehrung. 

Wie weit wir aber davon noch entfemt sind, wirklich bewuBt und konsequent das 
Beste an die Qualitat der Nachkommen setzen zu wollen, mag man aus der Entstehungs
geschichte und dem sich daran anschlieBenden Schicksal des Kindes ermessen. Selten nur 
wird ein Kind das Licht der Welt erblicken, zu dessen Erzeugung die Eltem sich wirklich 
in die beste Form nach Lebensalter, Gesundheitszustand usw. mit aHem Vorbedacht 
begeben haben. In dieser Richtung hat die Forschung mit den Vorstudien kaum 
begonnen. Das Kind ist - ich mochte fast sagen - in dies em Sinne reines ZufaHs
produkt, und - auch das muB gesagt werden - es darf froh sein, wenn es der Familie 
nicht unerwunscht kommt. 

Bei unehelichen Kindem ist bekanntlich die Empfangsfreude noch weit geringer. 
Wie manches Kind wird - kaum geboren - wieder getotet oder mit mehr oder weniger 
Beihilfe und Raffinement aHmahlich um die Ecke gebracht. Der Volksmund sagt, um die 
ganze ScheuBlichkeit jenes Gewerbes zu ironisieren: "zum Engel gemacht". 

An diesem Ubelst.ande durfte sich wohl auch schwerlich etwas bess em lassen durch 
"Vorschriften" die im geringsten nach "Fortpflanzungspolizei" riechen. 

Es gibt wohl nur den einen Weg: AIle Menschen davon zu uberzeugen, daB 
die Fortpflanzung die einzige wahre Gelegenheit darstellt, hochstes mensch
liches Streben uberhaupt zu verwirklichen, namlich im Kampfe ums "Da
bleiben" sich zu verewigen. 

Ich glaube, die klare Erkenntnis dieses Zustandes birgt in sich die Faden, an 
welche angeknupft werden kann, um den ZeugungswiIlen wieder zu beleben und zu 
starken. Dnd zwar muB die Geburtshilfe diese Aufgabe vollbringen oder wenigstens ihr 
Teil dazu beizutragen suchen. Dns Lebrem der Geburtshilfe erwachst die Pflicht, unsere 
Schiiler das Fortpflanzungsproblem von hOherer Warte anschauen zu lehren. 

Die Gelegenheit dazu bietet sich fur die Medizinstudierenden zunachst in den 
Vortragen uber allgemeine Geburtshilfe und uber allgemeine Gynakologie. 

Freilich ist bei genauerem Zusehen dem Thema heute der Rahmen zu eng geworden. 
Wir werden wohl nicht umhin konnen, eine neue Art "Frauenkunde" als das die allgemeine 
Geburtshilfe und allgemeine Gynakologie umfassende und ihnen ubergeordnete Gebiet 
zu kultivieren. Machen wir uns aber uberhaupt einmal ans Zusammenfassen, so ergibt 
sich daraus ganz von selbst, daB wir diese neue Sorte F r au enk un de als die in die Biologie 
der Frau einfiihrende physiologische Grundlage gegenuber der "Ge b ur t shi 1£e" engeren 
Sinnes auf der einen Seite und der "Frauenheilkunde" auf der anderen Seite mehr 
herauszusetzen versuchen mussen, als das seither bei dem Kapitel der allgemeinen Geburts
hilfe und allgemeinen Gynakologie ublich und moglich war. 

1st aber einmal diese Dreiteilung reinlich durchgefuhrt, dann gibt es kein medizinisches 
Fach, durch welches man die Studierenden besser in die groBen Gedanken der Biologie 
uberhaupt einfiihren, und auf dessen so gewonnener Grundlage man das menschliche Fort
pflanzungsproblem i'n "ansprechenderer" Weise zu erortem vermochte, als die Frauenkunde. 
Erscheint doch die Schwangerschaft z. B. gerade als die Zeit, in welcher, ausweislich der 
Mobilmachung aller I.ebenskrafte, die es uberhaupt im organischen Leben gibt oder je 

Sellhei m, H,,-giene und Diatetik der Frau. IS 
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gegeben hat, die Tierstammentwicklung in der Eigenentwicklung im SchoB der Mutter 
buchstablich rekapituliert wird. 

Man braucht aber nicht zu fiirchten, daB man durchdie Einfiigung der so hera llS

genommenen allgemeinen Geburtshilfe und Gynakologie im Sinne einer zusammenfassenden 
Frauenkunde in den Lehrplan noch mehr von der Studienzeit verbraucht. Dafiir sorgt 
schon die innige Bindung zu einem Ganzen, welche der Trennung in drei Teile parallel 
gehen muB. Was in der Frauenkunde alles vorweggenommen werden kann, braucht ja 
dann nicht erst, wie es jetzt in allen Lehrbiichern geschieht, sowohl in der Geburtshilfe, 
als auch in der Gynakologie, also zweimal, als einfiihrende oder hie und da eingezwangte 
Rapitel wiederholt zu werden. lch glaube daher - an der Hand des vorgenommenen 
praktischen Versuches im Unterricht -, daB wir mit der Dreiteilung: Frauenkunde, Geburts
hilfe und Frauenheilkunde unseren Stoff iibersichtlicher disponieren, an Zeit nichts ver
lieren und doch den Gesichtskreis unserer Schiiler wesentlich erweitern konnen, zumal 
unsere Renntnisse iiber die normale Frau, was man alles von ihr erwartet und alles, was 
man an ihn gesiindigt hat, auf dem besten Wege sind, zu einem abgerundeten Gebiete 
zu gedeihen. 

Die Abgrenzung verspricht dem Fache der Gynakologie und Geburtshilfe selbst 
weitere Friichte zu bringen. Insofern erst nach der Heraussetzung einer solchen "von 
allem krankhaften Beiwerk gesonderten Lehre von der Frau" wegen ihrer allgemeinen 
besseren Verstandlichkeit es moglich werden diirfte, die verbindenden Faden zu den 
unsere Disziplin befruchtenden Grenzgebieten, zur allgemeinen Biologie 1, Entwicklungs
geschichte, Physiologie, Anatomie usw. entsprechend den auf diesen Gebieten gemachten 
Fortschritten hiniiber und heriiber leichter und inniger zu kniipfen. 

Nur durch eine scharfere Sonderung des allgemein Physiologischen und speziell 
Pathologischen diirfte auch der "formale Bildungswert", den man aus der Geschichte der 
"Sonderentwicklung der Frau" zur Beleuchtung von Entwicklungsfragen iiberhaupt 
herausziehen kann, sich fiir Arzt und Naturforscher nutzbar machen lassen. 

Die besondere Behandlung der Frauenkunde ist vielleicht auch fiir die Frau selbst 
noch von Vorteil 2• Ronnen doch dadurch die Wechselwirkungen zwischen gesunder und 
nach Sichausleben mit aller Macht drangender Frauennatur und dem immer kompliziertere 
Formen annehmenden sozialen und wirtschaftlichen Leben fiir jeden, der sich fiir das 
Ronnen der Frau interessiert und an MiBstanden auf diesem Gebiete zu bessern bereit 
ist, in helleres Licht gesetzt werden. 

SchlieBlich werden wir durch das Aufkommenlassen und Nahren eines gewissen, 
biologisch begriindeten Stolzes auf die Fortpflanzung in all unserem Unterricht viel Gutes 
stiften konnen. Denn unsere nachsten Schiiler - Arzt und Hebamme, in Zukunft auch 
Sauglingspflegerin und Rleinkinderpfhigerin oder Sauglingsfiirsorgerin und Rleinkinder
fiirsorgerin - finden reichlich Gelegenheit, im Berufsleben und Leben iiberhaupt durch 
Wort und eigene Handlungsweise den besseren Geist im Fortpflanzungsleben in weite 
Volkskreise zu tragen. 

1 Mittlerweile ist die Biologie und Pathologie der Frau von Halban' und Seitz, Berlin. 
Urban und Schwarzenberg, im Erscheinen begriffen; die sich einer weitergehenden Beriicksichtigung 
der Frauenkunde befleiBigt. Ein Archiv fiir Frauenkunde bliiht schon seit langerer Zeit usw. 

2 Sellheim, Gcheimnis vom Ewig·Weiblichen. II. Aufl. Stuttgart, Enke. 
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Warum aber von den zukiinftigen Fiihrern des Volkes, wie sie die Hoehsehule biIdet, 
nur einen kleinen Bruehteil, nur die Mediziner und nieht aIle erfassen? Sind wir doeh 
nieht umsonst als offentliehe Pro£essoren der Geburtshilfe auf unseren Posten berufen 
worden und diirften - wenn wir aueh dazu gar nieht, wie "aIle sittliehen Faktoren des 
offentliehen Lebens 1" besonders aufgefordert waren - zum mindestens daraus die P£lieht 
herleiten, sofern es von unserem Standpunkte aus moglieh erseheint, das Offentliehe Inter
esse mit allen Mitteln zu fordern. 

Mit gelegentliehen Vortragen vor einem erweiterten ZuhOrerkn,is ist freiIieh fiir die 
moralisehe Starkung des Zeugungswillens nieht viel zu erreiehen. Die Zeit ist zu kurz, 
die Gelegenheit nieht ernst genug gewahlt. Der Sinn ist nieht biologiseh aufgesehlossen. 
Die Einfiihrung in das Problem kann nieht tiefgriindig genug erfolgen, um die Gemiiter 
umzustimmen und um einem besseren Geiste in der Fortpflanzungsfrage zur Geburt zu 
verhelfen und noeh werbende Kraft zu verleihen. Wohl aber tut sieh ein Weg dazu auf, 
wenn wir allen Studierenden eine entspreehend abgestimmte Vorlesung iiber 
"Frauenkunde" zuganglieh maehen. 

Ieh habe diesen Plan in die Tat umgesetzt und mehrere Semester hindureh eine von 
rein medizinisehem Beiwerk gereinigte und auf breite biologisehe Grundlage gestellte 
Vorlesung iiber Frauenkunde vor Juristen, Theologen, Kameralisten, Forstleuten, Natur
wissensehaftlern, Mathematikern, Philologen und Philosophen gehalten. Das Thema hat 
verfangen. Ieh habe niemals einen aufmerksameren und dankbareren Zuhorerkreis um 
mieh versammelt gesehen. Nur die jungen Mediziner waren zum guten Teil ferngeblieben, 
wohl weil sie glauben moehten, etwas, was fiir aIle Fakultaten zugesehnitten ware, miiBte 
ihnen Bekanntes enthalten. 

Ieh fand bei der Abhaltung der Vorlesung durehaus die Meinung, von der ieh aus
gegangen war, bestatigt, daB die Frauenkunde einen wesentliehen Bestandteil de r Art 
von Bildung darstellen kann, wie wir sie unseren Hoehsehiilern fiirs Leben mitzugeben 
wiinsehen, um sie zu Fiihrern des Volkes in Wort und Beispiel zu verpfliehten. Ganz 
besonders erstrebenswert ersehien mir dabei der Versueh, in dieser Form der Einkleidung 
einen besseren Fortpflanzungswillen von oben her den Volkskorper durehsiekern zu lassen 
naeh unten hin, wo dieser Fortpflanzungswille an sieh in noeh hOherem MaBe ungebroehen 
fortzubestehen seheint. So konnten die beiden Quellen des Vermehrungsdranges, die 
verstandesmaBig bewuBte von oben her und die instinktiv unbewuBte von unten her, in 
der Mitte des Volksganzen einander begegnen und eine allgemeine maximale Ausnutzung 
des Volkswaehstumes herbeifiihren. Ahnliehe gute Erfahrungen habe ieh mit Volks
hoehsehulvortragen gemaeht. 

Darum muB meines Eraehtens von uns Frauenkunde getrieben werden im Unterrieht 
der Arzte, Hebammen, Pflegerinnen von Woehnerinnen, Neugeborenen, Sauglingen, 
Kleinkindern usw., aber um die notwendige Kraft dahinter zu setzen, sind womoglieh 
aueh aIle Studierenden an der Hoehsehule, sogar aIle Personen, die iiberhaupt dureh eine 
systematisehe Belehrung zu erfassen sind, durch einen Einbliek in das groBartige Natur
gesehehen zu begeistern fiir den Gedanken, daB der Mensch sieh nieht auBerhalb der 
natiirliehen Verpfliehtungen stellen darf. 

1 Vgl. die Ausfiihrungen des preuBischen Ministers des Innern im Februar 1916 im Abgeordneten
hause. 

18* 
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Nur dieser Weg orscheint gangbar, um auch von der naturwissenschaftlichen Seite her 
etwas dazu beizutragen, beim Volke und zuerst bei seinen zukiinftigen Fiihrern in allen 
Berufen die Fortpflanzung wieder zu einer Angelegenheit hOherer und hochster Art den 
Aufschwung nehmen zu lassen. Wo ware aber ein besserer Platz, solche Gedanken in die 
Welt zu setzen und ihnen fUr ihre allseitige Weiterverbreitung und Durchdringung des 
Volkskorpers von allen Seiten her Schwung zu verleihen, als an der Hochschule? 

Wenn wir Geburtshelfer uns einmal daran machen werden, den besseren Geist, den 
wir aus der uns in so reichem MaBe sich bietenden unmittelbaren Beriihrung mit dem 
biologischen Geschehen im Fortpflanzungsleben des Menschen schOpfen konnen, soweit 
zu verbreiten, als unser EinfluB reicht, und wenn uns dieser EinfluB nicht kiinstIich 
beschnitten wird, so werden wir wirklich Frauenpflege und damit Fortpflanzungspflege 
auf der ganzen Linie zu treiben die Moglichkeit haben, wie kein anderer Stand. 

2. Gerechte, an den Geschlechtsunterschied ankniipfende und ihn allenthalben 
respektierende Arbeitsteilung zwischen Frau und Mann. 

Neben den vielen Unterschieden, die zwischen den Menschen bestehen und gemacht 
werden und schlieBlich auch bei der Arbeitsteilung Beriicksichtigung finden, gibt es einen, 
dessen natiirlicher Ursprung sich nie verleugnen laBt. Das ist der Geschlechtsunter
schied. Zunachst nur Grundlage der Arbeitsteilung im Fortpflanzungsleben, ist er zum 
bewahrten Ausgangspunkte der Fortsetzung der Arbeitsteilung iiber das Fortpflanzungs
leben hinaus, weit ins iibrige Leben hinein geworden. 

DaB die sexuell bedingte Anlage des Korpers und Geistes, die sexuelle Konstitution, 
auch beim Arbeiten mitspricht, erscheint auch einem unserer besten modernen Kenner 
des Leibseeleproblems, Giesel, dem ich zunachst folge, selbstverstandlich. Erst die 
Gewinnung einer Arbeitswissenschaft, wie wir sie heute erst reb en, hat neue Beziehungen 
zwischen Arbeitsart und Geschlecht erkennen lassen. Sie konnen beeinfluBt werden durch 
die korp€rliche Geneigtheit des einen Geschlechtes zu bestimmten Tatigkeiten. 

Auf der anderen Seite ist grundsatzlich auch die Beziehung zwischen Geschlecht und 
Arbeit dahin auszudriicken, daB wir naeh del' seelischen Seite, dem inneren VerhiiItnis 
zwischen Arbeit und Arbeitendem, fragen. Es wird nieht wundernehmen, daB dort aber
mals Geschleehtsunterschiede sich zeigen konnen. Man vermag drittens noeh allgemeine I' 
zu fragen, inwieweit das Geschleehtliehe iiberhaupt die Arbeit beeinflusse? Diese Frage 
zerfallt in zwei Teile: Erstens einmal, ob die Arbeit "erotisierbar" ist, und zweitens, in
wieweit die Gesehleehtlichkeit des Mensehen ihn arbeitstauglieh, arbeitsreif maeht? 

Es gibt Gebiete, die der Frau naher liegen als dem Manne. Somit gibt es aueh 
spezifiseh weibliehe Berufstatigkeiten. Uns interessiert, zu wissen, ob bestimmte Tatig
keiten mehr dem Manne als der Frau gelegen sind. Hierbei kann noeh eine ZwiespaItung 
del' Frage kommen. Man kann naeh den Hoehstleistungen fragen, dem bestmogliehsten 
Arbeitsvertreter, den Begabten oder sogar 'falenten, odeI' man fragt sehleehthin naeh 
seelisehen Anlagen iiberhaupt und beriieksiehtigt den Durehsehnittsmensehen. Immer 
bewegt man sich dabei auf psyehologisehem Gebiete. Dabei kann jede andere Frage, 

1 Giese, Fritz, Arbeit und Beruf. Handworterbuch der Sexualwissenschaft von Max Marcuse 
2. Aun. S. 35. Bonn, A. Marcus und E. Webers Verlag, 1926. 
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inwieweit der Korper mitspricht, in gewissem Grade auBer Betracht bleiben, wenn Sle 
auch innerlich in diesen Unterschieden verborgen sein kann. 

Man sieht, wie die Prau zuriicksteht in berufsproduktiver Arbeit. In der freien 
Produktion dagegen ist sie starker. 1m Technischen findet sich kaum je eine Prau, dagegen 
ist ihr Feld die Kunst und das praktische Dasein. Das gilt wenigstens, wenn man gehobene 
Personlichkeiten ins Auge faBt. 

Auf einem anderen Gebiete liegt die Frage, wie es denn mit dem einfachen Mittel
menschen steht, dem Menschen ohne besondere Begabung! Auch hier liegen schon umfang
lichste internationale Untersuchungen vor. 

Wichtig ist hier, daB Liepmann zugleich ein gewisses "Intervariationsgesetz" der 
Geschlechter fand. Das mannliche Geschlecht hat eine groBe Intervariation der Leistung, 
es ist Trager der Spitzenleistungen nach oben wienach unten. Die Frau arbeitet viel 
einheitlicher in ihrer Art. Der Mann kennt ebensoviel sehr gute wie minderwertige 
Leistungen. Der "Durchschnitt ist typisch fiir die Frau". 

Dazu kommt die Erfahrung der Praxis. Die Frau arbeitet anders als der Mann, wie 
auch ihre personliche Stellung zur Arbeit anders ist. 

Einmal arbeitet sie grundsatzlich unregelmaBiger als der mannlichePartner und 
nahere Forschungen haben die klare Beziehung zur Periodik des weiblichen Organismus 
erkennen lassen. Endlich hat sich gezeigt, daB die Frauen viel ofter die Stelle wechseln, 
also gewissermaBen ein unruhiges Element auf dem Arbeitsmarkt darstellen. 

DaB es praktische Berufe gibt, in denen die weibliche Arbeit unentbehrlich ist, 
zeigen Falle wie die Landwirtschaft. Unentbehrlich ist die Frau beispielsweise im Kranken
pflegedienst, der Telephonie, im Kunstgewerbe und der Biiroarbeit. Sie arbeitet praktisch 
iiberall gut, wo es auf Reproduktion ankommt, auf andauernde, gleichfOrmig bleibende 
Tatigkeit, die der Handgeschicklichkeit nicht entbehrt. DaB die Flauen auf dem Arbeits
markte fiuktuieren, hangt mit der rratsache zusammen, daB die allermeisten beim Eingehen 
einer Ehe den Beruf aufgeben. 

Hierzu kommen noch einige allgemeine praktische Erfahrungen, die immer wieder 
wesentliche innere Unterschiede zwischen der Berufsarbeit der Geschlechter andeuten. 
Die VerteiIung der Aufmerksamkeit ist in vielen Fallen nicht so giinstig wie beim Manne. 
Nach Untersuchungen an Kindern und Jugendlichen fanden sich mannliche Hohepunkte 
zum Jahresende, weibliche zum Beginn eines Jahres. 

SchlieBlich sind noch starke, sogenannte geopsychische Einfliisse zu bemerken. Doch 
fehlen auch hier ebenso genaue Unterlagen wie hinsichtlich der Arbeitsschwankung im 
Laufe eines Arbeitstages und einer Arbeitswoche. 

AIle bisherigen Erhebungen haben erwiesen, daB die weibliche Arbeit in ihren Kurven 
anders gelagert ist als die mannliche, daB aber, abgesehen yom Zeitrhythmus, keine 
wesentlichen Unterschiede im Ablaufe der regelm[Wigen Wellenlinien def Arbeitsergebnisse 
bei den Geschlechtern zu bestehen scheinen. 

Obwohl der Unterschied der Geschlechter ein natiirlicher und die darauf begriindete 
Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern, bei welcher die Frau mehr fiir die Fortpflanzung, 
der Mann mehr fUr die Erhaltung der Familie zu leisten hat, eine natiirliche ist, kann man 
nicht sagen, daB die beiden Geschlechter damit zufrieden sind. 
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1m Mittelpunkte des Interesses steht die Frage, warum bei der Frau Lust und Liebe 
zur Fortpflanzung oder doch wenigstens zur zahlreichen Fortpflanzung und zur Pflege 
ihrer Geschlechtsunterschiede lind ihrer Geschlechtsneigungen im Schwinden begriffen 
sind zugunsten einer an ihrer Fortpflanzungsfahigkeit ziemIich rricksichtslos vorriber
gehenden Berufsvorbereitung und Berufsausribung, und ob nicht doch der Mann so manches 
dazu beigetragen hat, der Frau die Begeisterung fUr ihren originalen und - richtig und 
voU erIaBt - gewiB auch befriedigenden Arbeitsanteil zu verleiden, weil er ihr gegenriber 
nicht gehalten hat, wozu er von Natur aus verpflichtet gewesen ware. 

Hier kann uns nur ein Vergleich des natrirlichen Dranges mit seiner krinstlichen 
Einpferchung eine Ansicht bilden hel£en. Erst die richtige Wrirdigung des Unterschiedes 
zwischen Mann und Frau mit seiner ganzen Tragweite fUrs praktische Leben verspricht 
eine Andeutung des Weges, auf dem an Stelle des seitherigen MiBverstandnisses der 
Geschlechter das zukrinftige Rechtverstehen und an Stelle des seitherigen MiBverhaltnisses 
in der Arbeitsteilung das zukrinftige richtige Verhiiltnis gesetzt werden kann. 

Von dem Geschlechtsunterschied, auf den hier Bezug genommen werden solI, ist 
freilich sonst nicht viel die Rede. Er liegt versteckt, und es kostet schon einige Mrihe, 
das Auge dafUr zu scharfen. Hat man ihn sich aber einmal klar gemacht, so wachst er sich 
zur Grundlage des verschiedenen Wesens von Mann und Frau, ihres andersartigen Baues, 
ihrer andersartigen Funktion, ihrer andersartigen Auffassungs- und Anfassungsweise 
jeder Angelegenheit, ihrer andersartigen Mission im menschlichen Beisammenleben aus. 

Die Entwicklungslehre berechtigt den Naturforscher zu der Annahme, daB die im 
Laufe der Entwicklung bei AngehOrigen verschiedener Tierklassen, femer bei verschiedenen 
Individuen derselben Klasse und schlieBlich auch bei Mann und Frau in Erscheinung 
tretenden Unterschiede - abgesehen von dem, was durch tibung und Gewohnheit sich 
hinzugesellt - auf einer im Keime riberkommenen, im Laufe des Lebens sich explizieren
den Entwicklungsmoglichkeit ("Entwicklungspotenz") beruhen. 

Diese imLeben jedes Wesens nach Ausdruck ringende und ihren Ausdruck findende, 
jedem Individuum eigentrimliche Fahigkeit besteht, wenn wir den Begriff Entwicklungs
potenz nach den Kraftgesetzen - also "energetisch" - erfassen wollen, in der Verwandlung 
der mittels der Nahrung aufgenommenen Kraft (= potentielle Energie) in die in allen 
moglichen Formen abgegebene Kraft (= aktuelle Energie). 

Wenn wir weiterhin die Annahme machen zu drirfen glauben, daB im Durch
schni tt jedem menschlichen Lebewesen - sei es Mann oder Frau - ein an sich gleiches 
Quantum potentieller Energie in aktuelle umzuwandeln zugewiesen ist, so unterscheiden 
sich nach dem, was wir riber den Geschlechtsunterschied in Erfahrung bringen konnen, 
Mann und Frau lediglich durch Tempo, Richtung, Art und Form jener ihrem Organismus 
aufgetragenen Kraftverwandlungen. 

Da nach dem Gesetz von der "ErhaItung der Kraft" die Gesamtsumme der 
ausgegebenen Kraft gleich bleibt der Gesamtsumme der zugefUhrten Kraft, ware auch 
die Gesamtsumme allen Kriifteverbrauches des mannlichen Geschlechtes gleich der Summe 
aller Verbrauchsarten des weiblichen Geschlechtes zu setzen. 

Es ist also eine mriBige Frage, ob das mannliche Geschlecht das schwachere oder das 
starkere Geschlecht sei. Man kann hochstens sagen, in dem einen Punkt starker, in dem 
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anderen Punkte schwiicher. Die KrMteverwendung ist eine gleichwertige, aber verschieden
artige. 

Der Begriff der "geschlechtsverschiedenen Kraftanwendung" kann zum kurzen 
Ausdruck fUr das in der Tat verschiedenartige Geschehen in Geschlechtsleben und Leben 
iiberhaupt werden. 

Das Bild von dieser geschlechtsverschiedenen Entwicklungspotenz im Sinne der 
andersartigen Verwendung eines an sich gleich groBen Energiequantums wird dadurch 
kompliziert, daB der Organismus, auBer speziell mannlichen und speziell weiblichen Ent
wicklungsforderungen zu geniigen, auch noch den allgemeinen menschlichen Betrieb 
an sich durchzufiihren hat. Dadurch wird die Aufgabe des Fortp£lanzungslebens eben 
nur zu e in em von vielen Leistungsgebieten. Da alle Leistungsgebiete des Lebens aus 
ein und derselben, in ihrer Leistungsfahigkeit beschrankten Energiequelle des Organii'lmus 
schOpfen, stehen sie in einem gewissen Wettbewerb zueinander (Abb. 30). 

Von den Verbrauchsformen des Organismus ist am bekanntesten das Wachstum. 
Jeder weiB, daB da, wo eine P£lanze, ein Tier, ein Mensch wachst, auch Energie zum Aufbau 
konsumiert wird. SchlieBlich sind alle Leistungen auf eine Art Wachstum, d. h. auf ahnliche 
chemische Umsetzungen zuriickzufiihren, vorausgesetzt, daB man davon ausgeht, es handele 
sich entweder jedesmal urn einen Stoffansatz, welcher nachtraglich als Kraft verbraucht 
werden kann,"oder um eine Kraftausgabe, welche nachtraglich durch Stoffersatz im Korper
haushalt wieder ausgeglichen werden muB (Wachstumsaquivalent). 

1m Betriebe des lebenden Organismus findet der Wettbewerb der verschiedenen 
Anspriiche urn die gemeinsame KraftquelIe, von der wir in unserer schematischen Vor
steHung ausgehen, wirklich statt. Wir sehen, wie die eine Verbrauchsart der Energie, 
oder wie wir nun sagen konnen, die eine Wachstumsform mit der anderen in der Tat kon
kurriert. In Zeiten auBergewohnlicher Anstrengung wird zunachst eine Art Reservefonds 
in Anspruch genommen. Bald aber sehen wir, daB unter einseitiger Uberanstrengung 
die iibrigen laufenden Ausgaben leiden. Dafiir nur ein sehr sinnfalliges Beispiel. So halt 
Krankheit als eine Hauptrichtung des Kraftverbrauches im Daseinskampfe das Wachstum 
in den Entwicklungsjahren auf und liiBt im reiferen Lehensalter den Korper auszehren. 

Ebenso deutlich laBt sich die Konkurrenz zwischen Eigenwachstum des Organismus 
und zwischen Fortpflanzungswachstum machen (Abb. 30). In ungezwungener Weise 
wird durch dies en Wettbewerb erklart, warum beim Menschen zu Zeit en des Aufbaues und 
Abbaues seines Organismus, in Jugend und Alter, schlieBlich auch bei schweren Erkran
kungen in der Hohe des Lebens, d. h. also in Zeiten, in denen der Korper mit .sich selbst 
genug zu tun hat, die Fortpflanzung entweder ganz ausgeschlossen oder vermindert wird. 
Die Bliitezeit von Korper und Geist ist deshalb zugleich die Domane der Fortpflanzung. 

Innerhalb dieses Spielraumes fiir das ungebundene und gegenseitig verschiebliche 
Nebeneinanderbestehen von Fortpflanzung und Erhaltung taucht beim Kulturmenschen 
eine spezielle Verscharfung des Wett bewerbes um die verfiigbare, gemeinsame Kraftquelle 
des Organismus auf. Der Kampf ums Dasein wird in einer ganz bestimmten Richtung 
derart verandert, daB Forscher gelegentlich geradezu den Standpunkt eingenommen haben, 
einen eigentlichen "Kampf ums Dasein" gabe es iiberhaupt erst yom Menschen an, der 
iibrigen Natur sei er fremd. Das ist insofem richtig, als zu allen iibrigen Konkurrenzen 
sich als eine Verscharfung des Wettbewerbes die besonderen, durch Wirtschaft und 
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Kultur bedingten Anstrengungen fUrs Hinaufarbeiten zu einem hoheren Lebensniveau 
gesellen. Das bedingt sowohl Mehrausgaben fUr die Selbsterhaltung als auch fiir die 
Fortpflanzung, sofern die Eltern trachten, ihrer Nachkommenschaft das einmal von ihnen 
erreichte Lebensniveau zu erhalten. 

Die nachste und hauptsachIichste Schwierigkeit in der Beurteilung des Kampfes 
zwischen Selbsterhaltung und Fortpflanzung des Kulturmenschen ist die, daB er vermoge 
der Vorausbestimmung fUr seine Person es iiberhaupt nicht zu einem ZusammenstoB 
kommen laBt, sondern den drohenden Konflikt durch eine rechtzeitige Korrektur seiner 
Kriiftebilanz zu vermeiden trachtet. Die Konkurrenz ist also mehr eine mittelbare, denn 
eine unmittelbare. Wo eine Reibung im Anzuge ist, wird ihr aus dem Wege gegangen, 
wie ja iiberhaupt der Wettbewerb auf allen Gebieten menschlichen Lebens immer mehr, 
statt durch den Kampf, durch eine Art Schiedsgericht planmaBig zu regulieren gesucht 
wird. Der Mensch ist sich meist von vornherein der Verteilung der Krafte im Kampfe 
bewuBt. Darum unterlaBt er - z. B. auch schon durch den Schad en anderer klug 
geworden - die Fortpflanzung oder wenigstens ihre emsige Betatigung. 

Aus der Gewohnheit, sich nicht erst durch eine wirklich auftretende Verantwortung, 
sondern auch schon durch eine bloBe - mehr oder weniger gerechtfertigte - Voraussicht 
einer Verantwortlichkeit in einer Handlungsweise bestimmen zu lassen, entspringt nur zu 
leicht die Gefahr einer Ubertreibung der Vorsicht. Es ist also im Einzelfalle nicht leicht 
zu sagen, ob die Unterlassung der Fortpflanzung iiberhaupt oder der weiteren Fort
pflanzung aus einer wirklichen oder eingebildeten Kraftlosigkeit, neben der Selbsterhal
tung die Sorge fUr die Nachkommen iibernehmen zu konnen, sich herleitet. Wenn man 
nach dem Eindrucke schlieBen darf, scheint die Einbildung in dieser Richtung eine um 
so groBere Rolle zu spielen, je hOher die Volksschicht steht. 

Man kann fUr den fehlenden Mut zur Fortp£Ianzung zwei Motive anfiihren: erst ens 
ein gesteigertes Verantwortlichkeitsgefiihl hinsichtlich der Sorge um das Schicksal der 
Nachkommenschaft als Ausdruck des Bestrebens, das einmal gewonnene Lebensniveau 
festzuhalten oder womoglich noch von der Nachkommenschaft iibertreffen zu lassen. An 
zweiter Stelle erscheint ein mangelndes Zutrauen zu seinen eigenen Kraften, welche man 
nur fiir das Erwerben des eigenen UnterhaItes als ausreichend erachtet, auf dem Plane. 
In beiden Fallen basiert die Rechnung auf einer Selbsteinschatzung mit der Gefahr der 
Subjektivitat. Dazu kommt unser nervoses Zeit alter mit dem auf die Spitze getriebenen 
Bediirfnis eigener sowie der Nachkommenschaft Sicherstellung gegeniiber allen Eventu
alitaten, wodurch jeglicher Unternehmungsgeist lahmgelegt wird. 

Ein Eingehen auf den Wettbewerb um die Kraftquelle des Organismus war not
wendig, weil der gewonnene Einblick geeignet ist, das Verstandnis fUr die geschlechts
verschiedene Kraftverwendung anzubahnen, auf die wir jetzt zu sprechen kommen. 

Ich kann hier nur den am meisten in die Augen springenden Teil der Kraftverwendung 
der Frau vorfiihren. 

Die Leistungen der Mutter auf dem Gebiete des Stoffwechsels lassen sich unter 
Heranziehung des von uns oben angedeuteten "Wachstumsaquivalentes", namlich mittels 
eines Vergleiches mit dem raschen Eigenwachstum in den Jugen dj ahren, schatzen. 

Die Frau hat, wie wir sahen, wenn wir das Wachstum iiber die Grenzen des 
Organismus hinaus in Form wirkIichen Fortpflanzungswachstums mit dem Eigenwachs-
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tum in den Jugendjahren vergleichen, die Wachstumleistung ihrer Jugendjahre verdoppelt, 
und verdreifacht (Abb.6). 

Die Leistung ist urn so hOher anzuschlagen, als sich exakt nachweisen laBt, daB 
der Kraftwechsel des Kindes im Fruchthalter und des Neugebornen gegenuber dem des. 
Erwachsenen verdoppelte Anforderungen stellt, und daB - was der Leistung die Krone
aufsetzt - fur den Aufbau menschlicher Substanz uberhaupt im Vergleich zu allen Sauge
tieren ein Vielfaches an Kraft erforderlich erscheint. 

Neben dieser korperlichen Anstrengung dad der seelische Teil der Mutteraufgabe-· 
schlieBlich ebensowenig auBer acht gelassen werden, wie geistige .Anstrengung uberhaupt 
nicht unbetrachtliche Anforderungen an den Kraftkonsum stellt. 

Man solI bei der Schatzung der Frauenleistung in Sachen der Fortpflanzung nicht 
nur an die unmittelbare Bewahrung der Frau als Mutter denken. Schon die Vorbereitung' 
auf den Mutterberuf, die bloBe "Erhaltung der Fortpflanzungsbereitschaft", verzehrt 
ein gehOriges Kraftquantum. 

Diese Betrachtungsweise laBt das Kind, die Vorbereitungen fur seinen Werdegang
samt den Muhen, die seine Aufzucht kosten, zu einem Respekt erregenden MaBstab der 
von jeder Frau zu erwartenden und dementsprechend auch bei ihr von der AllgemeinheiL 
zu pflegenden Leistungsfahigkeiterscheinen, der gegenuber das, was der Mann an 
unmittelbaren Fortpflanzungsaufgaben zu leisten hat, unter allen Umstanden weit. 
zurucksteht. 

Ich habe die Konkurrenz der verschiedenen von Menschen verlangten Leistungs
gebiete und die Berechnung der weiblichen Fortpflanzungsleistung angefuhrt, urn den 
Boden zu bereiten fur die Auffassung, daB in einem an sich gut ausgefullten, modernen 
Menschenleben das Hinzukommen von Fortpflanzungsaufgaben fur die Frau, die von 
Natur aus viel Kraft kosten, sehr leicht eine Anstrengung bedeutet, fUr die ihr auf den. 
ubrigen Leistungsgebieten eine Erleichterung zu gonnen ware. 

Der Hauptunterschied zwischen beiden Geschlechtern ist, daB bei der Frau ein vie! 
groBerer Teil der Entwicklungspotenz oder Kraftverwendbarkeit fur Fortpflanzungs
zwecke, und zwar sowohl fUr bloBe Fortpflanzungsbereitschaft, als auch erst recht fUr
Fortpflanzungsbetatigung "gesperrt" ist als beim Manne. Umgekehrt ausgedruckt steht 
dem Manne ein viel ausgedehnterer Teil der Entwicklungspotenz oder Kraftverwendbarkeit 
fur die freie Benutzung im Daseinskampfe zur Verfugung, als der in hOherem Grade 
an Fortpflanzungsaufgaben gebundenen Frau. 

So weitgehende Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern verlangt eine gegenseitige 
Erganzung, die nicht damit abgetan sein kann, daB der Mann nur die Befruchtung ver
anlaBt. Vielmehr ist an der gesamten Frauenleistungsfahigkeit von vornherein ein Abzug. 
in Gestalt des unverauBerlichen Tributes an die Fortpflanzung zu machen, fUr den ihr 
ein Ersatz geleistet werden muB. Ersatzpflichtig ist aber der Partner bei der Fortpflanzung,.. 
der Mann, der mit ihr alles, auch die Arbeit zu teilen hat. 

In der aufsteigenden Tierreihe tritt immer deutlicher der Zwang zur Arbeits-· 
teilung zwischen beiden Geschlechtern zum Zwecke der Brutpflege zu Tage. 

Warum das beim Menschen auf die Spitze getrieben wird, dafiir einige Anhaltspunkte_ 
Zunachst ist das menschliche das hilfloseste aller Neugeborenen uberhaupt. Es stellt:, 

die groBten und auch die am langsten dauernden Anforderungen an Pflege. 
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Dazu kommt, daB, je schwieriger die Lebensverhilltnisse werden, urn so mehr das 
Kind und die Mutter, und zwar die Mutter urn des Kindes oder gar urn vieler Kinder willen, 
der wirtschaftlichen Hilfe des Vaters bediirfen. Das ist im hart en Konkurrenzkampf 
des modernen Kulturlebens nicht anders als bei der Schwierigkeit der Beschaffung des 
Lebensunterhaltes im Urzustande. 

Der Vater ist gehalten, sein Teil zur Brut- und Frauenpflege beizusteuern, oder 
er nimmt wenigstens Mutter und Kindern, die mit sich selbst genug zu tun haben, einen 
Teil des Daseinskampfes abo Das dem Konto der Frau zugunsten der von ihr vennehrt 
geleisteten oder unter groBerer Anstrengung geleisteten Fortpflanzungsarbeit abzuziehende 
Minus von SelbsterhaItungsleistung fUr sieh und ihre Kinder ist yom Manne zu tragen. 

Es ist leicht, diesem Satz von der "ZubuBeverpflichtung des Mannes" an auBerer 
Arbeit zum Lebensunterhalt der eigenen Familie Geltung zu verschaffen oder zu 
erhaIten. Die Richtigkeit dieses Grundsatzes bestatigen ja aIle geschriebenen und 
ungeschriebenen Gesetze iiber Ehe und Familienleben. In der Tat steuert gewohnlich in 
der Familie der Mann doch alles oder den groBten Teil zum Lebensunterhalt von Frau 
und Kindern willig bei. 

Dagegen stoDt die folgerichtige Anwendung und Ausbreitung dieses Grundsatzes 
auf die Frau, die ihren Lebensweg unverehelicht gehen muD, oder auf die ledige Mutter 
auf die· aIlergroBten Schwierigkeiten, ja oft genug auf Verstandnislosigkeit. 

Und doeh liegt darin eine Ungerechtigkeit. Denn auch die Frau, die yom Bunde 
mit dem Manne ausgeschlossen bleibt, hat eine vermehrte Anstrengung zur Erhaltung 
ihrer Fortpflanzungsbereitschaft auf sich zu nehmen, wie wir das in der Rechnung von der 
geschleehtsverschiedenen Belastung mit Forlpflanzungsverpflichtungen deutlich zu machen 
gesucht haben. 

Nach all dem, was wir yon dem Geschlechtsunterschied in Erfahrung gebracht haben, 
kann die Beziehung zwischen Mann und Frau nur als die einer Arbeitsteilung aufgefaBt 
werden, einerlei ob die Frau zur Ehe kommt oder nicht. Die natiirliche Verpflichtung, 
wie sie die Ubernahme vermehrter Fortpflanzungsaufgaben durch die Frau dem Manne 
auferlegt, kann doch unmoglich an einer durch soziale Verhaltnisse, also von Mensohen
willkiir gezogenen Schranke haltmachen. Wenn bei einer mit Friichten gesegneten Frau 
Schonung von zu harter Selbsterhaltungsarbeit zugunsten der Naohkommenschaft uns 
biologisch gerechtfertigt erscheint, so muD auch die Ausdehnung der Riioksichtnahme 
auf die ErhaItung der bloDen Fortpflanzungsbereitschaft als berechtigt angesehen werden. 

Die Frau, die nicht geheiratet hat, ist infolge dieser Kraftsperrung auf wirtschaftlichem 
Gebiet von vornherein schlechter gestellt als der Mann, der sich nicht verheiratet. Urn 
die Bewertung der Belastung der Frau durch bloDe Fortpflanzungsbereitschaft ins richtige 
Licht zu setzen, diirfen wir uns freilich nicht darauf beschranken, lediglich das monatlich 
verausgabte Material, wie das fiir die oberflachlichste Beobachtung zutage tritt, in Rechnung 
zu setzen, sondern hierbei muB auf die ganze, besonders abgestimmte Organisation der 
Frau Riicksicht genommen werden. Bei scharferem Zusehen bemerken wir, daB die 
Zuriistung der Unterleibsorgane und des Gesamtorganismus zu einem fruchtbaren 
Funktionsgang, dann aber auch die jedesmal darauf wieder notwendig werdende Abriistung 
naoh vergeblichem Warten auf die Befruchtung viel Kraft kosten. Das Spiel wiederholt 
sich aIle vier Wochen. Aus dieser WeIlenbewegung der Lebensprozesse lassen sich aIle 
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moglichen psychischen und korperlichen Anstrengungen der Frau herleiten, die zur 
Behinderung ihrer freieren Beweglichkeit im Beruf, auf dem Arbeitsmarkt usw. werden 
mussen. 

Wir pflegen gemeinhin die korperlichen und psychischen Sondereinrichtungen der 
Frau von ihrer gunstigen Seite anzusehen. Konnen wir doch bei allen den Nutzen nach
weisen, den sie der Nachkommenschaft bringen. Wir mussen sie jetzt von der Kehrseite 
betrachten und geradezu als Schad.en registrieren fUr die Frau bei Behauptung ihrer 
wirtschaftlichen Stellung in der im wesentlichen flir mannliche Krafteorganisation zu
geschnittenen Erwerbswelt. 

Die Tatsache besteht jedenfalls, daB eine konsequente Nichtberucksichtigung der 
Korperkonstitution der Frau bei der Konkurrenz mit dem Manne auf dem Arbeitsmarkt, 
insbesondere in einem restlos ausgefUllten Berufsleben, auffaHend haufig Versagen und 
Erkrankung nach sich zieht, mag auch die Klarstellung des ursachlichen Zusammenhanges 
im Einzelfall noch zu wunschen ubrig lassen. 

Je weniger im allgemeinen eine Frau yon Haus aus sich urn ihre Muttereigenschaften 
zu kummern braucht, urn so besser paBt sie in einen Beruf. Frauenarbeit, vor aHem 
regelmaBige Frauenarbeit, geht oft nicht ohne Berufsstorung ab, und Berufsausiibung, 
besonders nach des Dienstes iimmer gleichgestellter Uhr, zieht nicht selten eine Storung 
der weiblichen Organisation nach sich. 

Aus all dem, meine ich, ergibt sich doch mit genugender Deutlichkeit, daB die Frau 
in der Konkurrenz mit dem Manne auf dem Arbeitsmarkt, also auf dem Gebiete der 
Erwerbung des Lebensunterhalltes, im Nachteil ist. }1'ur dieses unter gewissen Umstanden 
Nichtmehrleistenkonnen oder wenigstens nicht ohne Gesundheitsschadigungen Mehrleisten
konnen erscheint es gerechtfertigt, der Frau ein Aquivalent zu bieten (Abb. 154). 

Wenn der Frau fur die Permanenterhaltung ihrer Fortpflanzungs
bereitschaft dieAnerkennung als Kraftleistung im Interesse der Gesellschaft 
im allgemeinen nicht versagt werden kann, dann erwachst daraus unserer 
Gesellschaft die Pflicht, einer Benachteiligung au ch der unverheiratet 
bleibenden Frau im besonderen entgegenzuarbeiten. Zur Darbietung des 
Aquivalentes muB da, wo sich kein eigener Mann findet, die Allgemeinheit 
einstehen und fur gereehten Ausgleich sorgen. 

Die offentliche Verpfliehtung zur Erwerbserleichterung fUr eine alleinstehende Frau 
entspricht der biologischen Idealforderung. In ihrem Sinne sollte es dahin kommen, daB 
keine Frau aus der Sorge urn ihre spatere Selbsterhaltung dazu getrieben zu werden braucht, 
ihre Muttereigenschaften - und sei es nur infolge einer allzu strengen Berufsvorbereitung 
und weiterhin einer aHzu strengen Berufsausubung - verkummern zu lassen. 

Von der Anerziehung eines solchen biologischen Empfindens, eines sol chen biologischen 
Einsehens, ja geradezu eines solchen biologischen Gewissens bei dem Manne im Sinne 
feinen Verstandnisses fUr die Prau und ihre Organisation ist fUr die Zukunft alles Heil bei 
dies em Kernpunkt unserer Frauenfrage zu erwarten. Der Mann soUte schlieBlich doch 
die Empfindung bekommen, daB er der Prau etwas schul dig ist, und wenn es nichts anderes 
ware als das, was er seiner Mutter verdankt! Das ware eine Gesinnung, die uns auf dem 
Gebiete des gerechten Ausgleiches zwischen den ungleich belasteten Geschlechtern rasch 
weiter hel£en konnte. 
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Die Sorge fUr die unverheiratet gelassene Frau wiirde dem Gemeinwesen leicht fallen, 
wenn seine Glieder einmal bereit waren, dem Ubel der Eheilucht der Manner wirklich 
energisch zu Leibe zu gehen. Man brauchte, urn hier Erfolg zu erzielen, das wirt
schaftliche Mittel, das den Mann gewohnlich von der Ehe fernhalt, bloB 
umzukehren, urn ihn schleunigst in die Ehe zu treiben. Sobald es die Gesellschart 
fertig brachte, das Leben so einzurichten, daB das Unverheiratetbleiben fiir den Mann 
sich teurer stellte, als wenn er verheiratet ware, und urn so teurer, je langer er unverheiratet 
bliebe, dann gabe es auf einmal gar keine unverheirateten Manner mehr. Es verschwanden 
die zu spaten Heiraten der Frauen mit den sich daraus fUr sie ergebenden Gesundheits
schadigungen. Dann wiirden alle die Probleme, die mit der zu spaten Heirat des Mannes 
zusammenhangen, endlich einmal wirklich an der Wurzel erfaBt. 

Es wiirde zugleich dem Ubel der Prostitution und der Geschlechtskrankheiten ganz 
geMrig an Boden abgegraben. Ais Folge davon miiBten Frauen und Manner und besonders 
auch ihre Kinder gesiinder werden. 

Eine solche zwangslaufig in den Hafen der Ehe treibende "Junggesellensteuer", wie 
ich diese Einrichtung einmal ganz kurz zusammenfassend nennen will, wiirde auch radikal 
wirken insofern, als schlieBlich sehr bald mit den Junggesellen selbst auch die Junggesellen
steuer zum Verschwinden gebracht werden konnte. 

Dem, was dann noch in normalen Zeitlauften von unverheirateten Frauen iibrig 
bliebe, eine Erwerbserleichterung zu verschaffen, diirfte dem an der Erhaltung und Gesund
erhaltung der FortpfJanzung in hohem Grade interessierten Gemeinwesen leicht fallen. 

So betrachtet, gipfeIt die Pflege der Frauenkraft in der allgemeinen Menschenpflicht 
zur Schadloshaltung jeder, auch der zufallig nicht zur Fortpflanzung gelangenden Frau 
auf wirtschaftlichem Gebiete unter gebiihrender Anerkennung des von ihr unter allen 
Umstanden - und sei es auch nur in Form der steten Fortpflanzungsbereitschaft -
geleisteten "Kraftvorschusses in Sachen der Fortpflanzung". 

Wenn ich sagte, der Frau musse im auBeren Leben Erleichterung zugestanden werden, 
so ist damit natiirlich nicht gemeint, daB sie keine Berufsarbeit auf sich nehmen sollte. 
Das ware ein ganz weltentriickter Standpunkt, besonders heutzutage, wo mit einem 
gewissen FraueniiberschuB gerechnet werden muB, sogar soweit, daB allen Ernstes schon 
von der Notwendigkeit einer besonderen "Mannerpflege" 1 geredet worden ist. 

Mannerpflege ist wohl etwas ganz Gutes. Nur sollte sie nicht von den Frauen, sondern 
von den Mannern selbst ausgehen. Ihr scheint Geniige geschehen zu sein, wenn das, 
was der Mann zur Zusammensetzung der nachsten Generation beizutragen hat, nicht 
durch allzu weit ausgedehntes Junggesellenleben zu abgestanden oder gar durch Gifte 
-q.nd Infektionserreger in seiner Kraft gebrochen mit dem miitterlichen Auteil ver
einigt wird. 

Eine ii ber die Reinerhaltung des Keimplasmas von der Verseuchung mit Geschlechts
krankheiten hinaus fortgesetzte, allzu weit gehende "Mannerpflege" diirfte auch ihre 
Kehrseite haben. Wenn jeder Teil gepflegt werden will, dann bleibt iiberhaupt niemand 
mehr iibrig, der sich noch zur Arbeit verpflichtet fiihlt. 

1 Vaerting, Der Mannermangel nach dem Krieg. Verlag der arztl. Rundschau Mtinchen, 
Otto Gmelin 1917. 
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Bei unserem Wunsche nach besonderer Berucksichtigung der Frauenberufsbildung 
unter grundlichster Beachtung der weiblichen Eigenschaften handelt es sich urn ein all
gemeines menschliches Interesse an der Quantitats- und Qualitatserhaltung unseres Volkes. 

Damit kommen wir auf den Kempunkt des Problems, das uns im neuen Deutschland 
alle am meisten interessiert, namlich die Frage, in welcher Form eine Fortentwicklung 
uberhaupt denkbar erscheint. Die Weltgeschichte hat gelehrt, daB schlieBlich eine Grenze 
kommt, bei der eine weitere Fortentwicklung in der Weise, daB immer wieder mehr Kultur 
auf die Grundlageder Natur gehauft wird, auf die Dauer nicht moglich erscheint. Auch 
der Gedanke, daB man die Natur des Menschen in absehbarer Zeit in dieser Richtung um
andem und sie fiir ein groBeres Quantum von Kultur tragfahiger gestalten kanne, ist 
zuriickzuweisen. 

Die einzige Antwort auf die Frage, wie hier weiterentwickelt werden kann, finden 
wir in der Natur selbst. Wenn wir in ihrem Buche zu lesen verstehen, so erkennen wir 
deutlich ihr Rezept, schwierige Aufgaben zu lOsen. Das naturliche Fortentwicklungsmittel 
ist die Arbeitsteilung. Dieses Mittel ist dem Menschenleben nicht fremd. Jeder Blick 
lehrt, daB aIlenthalben durch die Arbeitsteilung unerwartet groBe Erfolge errungen werden 
kannen. Das ist sowohl yom Kulturleben als von der Technik hinreichend bekannt. 

Nichts aber vermag uns den Vorteil, den die Arbeitsteilung bringt, klarer zu machen, 
als das Beispiel der Fortpflanzung selbst; am besten diejenige Form der Fortpflanzung, 
welche im Laufe der Entwicklung gerade durch die Arbeitsteilung bei den hi:iheren Lebe
wesen Platz greifen muBte, namlich die geschlechtliche. Sie entstand aus der ungeschlecht
lichen durch die Verteilung der immer schwieriger werdenden Fortpflanzungsaufgaben 
an zwei Individuen, an Frau und Mann, weil die Fortpflanzung von einem Individuum 
aIlein nicht mehr geleistet werden konnte. Nur aus dem Grunde der Arbeitsteilung sind 
die Geschlechtsunterschiede in Erscheinung getreten und haben sich dauemd erhalten. 
1m weiteren Verlauf dieser Arbeitsteilung haben Mann und Frau nicht nur einen ver
:schiedenen Bau, sondem auch einen ganz verschiedenen Charakter, verschiedene physio
logische und auch verschiedene soziale Aufgaben erhalten. Nur durch die Verteilung 
aIler dieser Eigenschaften, Eigentiimlichkeiten und Maglichkeiten an zwei Geschlechter, 
die sich gegenseitig erganzen, hat sich die Allseitigkeit und VoIlkommenheit alles dessen 
entfalten kannen, was wir als Menschentumzusammenfassen. 

Wie nun die Entwicklung auf dem Wege der Arbeitsteilung bis hierher ge.Eiihrt hat, 
so ist in der Fortsetzung der Arbeitsteilung auch alle Hoffnung fiir eine Weiterentwicklung 
zu suchen. 

Von den beiden Geschlechtem hat - wie wir im Laufe unserer Ausfuhrungen wenigstens 
andeuten konnten - jedes seine ganz bestimmten Aufgaben. Urn es einmal ganz scharf 
herauszuheben, kann man sagen, jedes von den beiden Geschlechtem kultiviert eines von 
zwei Hauptgebieten ganz besonders. Der Mann macht immer und immer wieder Fort
entwicklungsversuche und die Frau ist gehalten, was in dieser Richtung erreicht wurde, 
auf die Nachkommen zu ubertragen. Wenn man einen Vergleich gebrauchen will, kann 
man auch sagen, beim Mann handelt es sich mehr urn die Vertretung einer fortschrittlichen, 
bei der Frau mehr urn die Vertretung einer konservativen Richtung. Dabei solI natiirlich 
die Zurechnung zu der einen oder anderen Partei keine Wertung oder gar Zuriicksetzung 
ausdriicken. Jeder unbefangene Beurteiler muB den Standpunkt einnehmen, daB alle 
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Parteien gleichmaBig am Wohle des Ganzen mitarbeiten. Nur durch den Ausgleich der 
verschiedenen Meinungen mit der Beseitigung des Zuviel auf der einen und des Zuwenig 
auf der anderen Seite kann der Mittelweg des "besonnenen Fortschrittes" gefunden werden. 
Wir sind weit entfemt, der Frau in diesem FortentwicklungsprozeB eine untergeordnete 
Rolle zuzumessen. 1m Gegenteil! 

Dadurch, daB die Frau gehalten ist, das, was iiber Fortentwicklung spekuliert wird, 
auf die Nachkommenschaft in der Tat fortzusetzen, wird sie gewissermaBen zum Kritiker 
alles dessen, was Bestand haben soIl. 

Das Menschen p aar ist die kleinste soziale Einheit, von der man bei der Betrachtung 
im sozialen Leben ausgehen kann 1. Die Geschichte der Entwicklung des Wirtschaftslebens 
liiBt keinen Zweifel dariiber, daB jede weitere soziale Arbeitsteilung von dem Geschlechts
unterschied ihren Ursprung genommen hat. Auch die Struktur der Menschheit von heute 
zeigt, daB im sozialen Leben iiberan noch an diesen Unterschied angekniipft wird oder 
wenigstens angekniipft werden sollte l . Wenn wir die Arbeitsteilung im Menschenpaar 
mit zwei Schlagworten bezeichnen wollen, so konnen wir sagen, daB in dem Ubertragungs
prozeB von Generation zu Generation die Frau mehr der Ubertragung der Natur, der Mann 
mehr der Ubertragung der Kultur gerecht wird. Die Arbeitsteilung breitet sich in ganz 
ahnlichem Sinne von diesem kleinsten sozialen Verband auch auf groBe~e soziale Ver
bande aus. 

Wir sehen in jedem Volke Schichten, von denen man sagen kann, sie produzieren 
mehr Nachkommenschaft, sie besorgen die Bevolkerungsspannung, und andere Schichten, 
die zwar in dieser Richtung weniger beitragen, dagegen mehr an der Fiihrung des Volkes, 
an der Kulturspannung sich beteiligen. 

Gehen wir noch einenSchritt weiter und bringen ganze Volker zum Vergleich, so 
konnen wir im groBen und ganzen feststellen, je weiter man in Europa von Osten nach 
Westen geht, nimmt die Bevolkerungsspannung ab und die Kulturspannung zu. 

Gegen die Entwicklung der Arbeitsteilung angehen, hieBe die MittelmaBigkeit groB
ziehen. Wenn wir z. B. in einer Person alles das vereinigen wollten, was heute zwei Personen 
von verschiedenem Geschlechte vollbringen, so konnte niemals mehr als MittelmaBigkeit 
erreicht werden. Wenn wir dagegen auf der von der Natur vorgezeichneten Bahn in der 
Entwicklung weiterschreiten, die Arbeitsteilung respektieren und weiter ausgestalten, so 
diirfte damit derjenige Weg beschritten werden, auf dem man auch die Erhaltung der Natur 
mit der Erwerbung eines sehr hohen Grades von Kultur vereinigen kann. 

Selbstverstandlich gehOrt zur Arbeitsteilung als unentbehrliches Gegenstiick ein 
Ausgleich, in dem im Menschenpaar die beiden Geschlechter, im einzelnen Yolk die ver
schiedenen Volksschichten und in der ganzen Menschheit die verschiedenen Volker leben 
miissen. Unzufriedenheit mit dem jeweiligen Zustand hat ihren Hauptgrund im Fehlen 
eines gerechten Ausgleiches. Ein Teil soIl den anderen die Errungenschaften seines 
Arbeitsgebietes weitgehendst mitgenieBen lassen. 

Fassen wir nun zusammen, was wir aus der Weltgeschichte und der Entwicklungs
geschichte fiir den Plan einer zukiin£tigen Menschheitsverbesserung lemen Mnnen, so 
werden wir damit ohne weiteres auf das Lebensprinzip unseres Volkes gefiihrt. 

1 In Abschnitt V, Kapitel 2 ist ausgeftihrt, welch groBen Fehler der Staat macht, wenn er statt 
der Familien die Einzelpersonen begtinstigt. 
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Fortsetzung der Unterschrift zu Abb. 154. 
Geschlechtsunterschied in der Belastung mit Fortpflanzungsaufgaben: 
I. zeigt vom o. bis 70. Lebensjahr den Daseinskampf in seiner GroBe bei Mann und Frau gleich 

..dargestellt. Fortpflanzungsbereitschaft und Fortpflanzungsbetatigung wiihren beim Manne 
vom 17. bis 50. Jahre und nehmen nur verMltnismal3ig wenig Kraft in Anspruch, also in unserer schema

-tischen Darstellung einen geringen Raum ein. Bei der Frau dagegen kosten die vom 15. bis 45. Lebens· 
jahre andauernde permanente Fortpflanzungsbereitschaft und die vom 20. bis 50. Jahre dauernde Fort
pflanzungsbetiitigung (einschlieBlich der Kinderaufzucht) an sich sehr viel Kraft und nehmen einen 
<lementsprechend groBen Raum ein. 

II. zeigt einen falschen Versuch des Ausgleichs, indem man einfach die Fortpflanzungs-
1>ereitschaft der Frau verkiimmern liiBt und die Fortpflanzungsbetiitigung unterdriickt, 
.also beides etwa auf den beim Manne vorhandenen Kraftaufwand gewaltsam zuriickdriickt. 

III. zeigt den Weg des gerechten Ausgleichs durch "ZubuBeverpflichtung des Mannes". 
Er hat einen Ausgleich, ein i\quivalent fiir die Mehrleistungen derFrau in bezug auf die Fortpflanzungs
bereitschaft und fiir die Mehrleistungen der Frau in der Fortpflanzungsbetatigung aufzubringen. 

Diese ZubuBeverpflichtung wird ja in der Ehe ohne weiteres anerkannt, sie miiBte aber auch auf jede 
-Frau, auch auf die unverheiratet bleibende, gerechterweise ausgedehnt werden. Denn sie hat 
oebenso wie die Verheiratete den Mehraufwand an Kraft fiir die Fortpflanzungsbereitschaft zu bewiiltigen. 

Da es weiterhin unmoglich erscheint, bei der Verschiedenheit des Konnens, das Mann 
'und Frau innewohnt, die Rochstleistung in einer Person zu vereinigen, so bleibt nichts 
.anderes ubrig, als den Weg der Arbeitsteilung zwischen den beiden Geschlechtern beizu
behalten. Jedes der beiden GeschlechteI muB in der ihm gegebenen Richtung die Rochst
leistung zu erreichen suchen. Der Vorteil fUr das Menschenpaar liegt in dem gegenseitigen 
Ausgleich. Doch muB dieser Ausgleich ein gerechter sein und geradean dieser Gerechtigkeit 
-des Ausgleiches fehlt es noch vielfach. Die Frau - das ist in alier Mund - ist mit Fort-
-pflanzungsaufgaben in viel hOherem Grade belastet als der Mann. Der Mann ware -
-davon wird aber niemals oder so gut wie niemals geredet - zur Kompensation ver-
pflichtet. Er muBte der Frau ein Aquivalent fur ihre groBere Kriiftebindung 
bieten, anderenfalis er die Schuld daran tragt, wenn die Frau sich von der ihr zu schwer 

-werdenden Spezialleistung emanzipiert oder durch den Druck der Verhaltnisse sich zu 
-emanzipieren gezwungen wird. 

Ein tiefes und feines Verstandnis fur die Frau sollte die Unersetzlich-
keit der Leistung der Frau in Fortpflanzung und Fortentwicklung der 

Menschheit anerkennen, aber auch zugleich durch einen gerechtenAus
gleich (Abb. 154) den Frauen ihren Arbeitsteil besitzenswert und erhal
ienswert erscheinen lassen, ein Punkt, an dem es im heutigen Leben 
vielfach gebricht. 

Wenn also eine Arbeitsumkehr fUr beide Geschlechter sowieso einmal notwendig 
-wird, dann soUte man diese glinstige Gelegenheit der Umordnung nicht vorubergehen lassen 
-ohne eine Nachschau, ob die Arbeit zwischen den Geschlechtern wirklich so verteilt ist, 
wie sie beim- Sichwohlfuhlen beider Geschlechter unserem Volke die beste Entwicklung 
in Aussicht stellt. Denn wenn eine produktive Arbeit dringlich des offentlichen Schutzes 
hedarf, so ist das die Fortpflanzung. DaB die Arbeitsverteilung bei der Revolution 
nicht ganz das Richtige getroffen hat, und noch manches verbesserungsbedurftig ist, 
babe ich oben Abschnitt V Kapitel 2 ausgefiihrt. 
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IX. Unnatur unseres Frauenlebens und Ausgleichsversuch durch 
besondere Korperkultur. 

Nachdem wir die Hygiene und Diatetik der Frau im einzelnen erortert haben, wollen 
wir zum SchluB Grundsatze herauszuarbeiten suchen, durch deren Beachtung die 
die Frau treffenden NachteiIe gut, oder wenigstens einigermaBen gut gemacht werden 
kOnnen. Die Unnatur, in welche die Frau allmahlich geraten ist, muB wieder ihrer Nach
teile zu entkleiden gesucht werden. 

An die Spitze einer Abhandlung iiber die praktische Bedeutung der Korperkultur 
Iiir die Frau gehOrt die Frage: "Wozu ist denn KorperkuItur iiberhaupt notwendig?" Die 
Antwort lautet: Die Berechtigung und Notwendigkeit einer besonderen Korperkultur 
beim Menschen ergibt sich ohne weiteres aus dem Verlust eines wichtigen Entwick
I ungsfaktors. 

Die Wissenschaft, die man als Entwicklungsmechanik bezeichnet, hat heraus
gefunden, daB die Entwicklung aller Lebewesen, besonders auch des Menschen, zum 
einen TeiI auf Grund einer ererbten Anlage von selbst aus edolgt, ein anderer Teil aber 
durch das Funktionieren im Sinne der Anlage - was man als funktionelle Ent
wicklung bezeichnet - hinzugefiigt wird. BIeibt also dieses Funktionieren, dieser 
Gebrauch in natiirlicher Richtung, als Forderungsmittel aus, so entfaIIt ein Stiick Ent
wicklung. Der Organismus verkiimmert, er bleibt in seiner AusbiIdung zuriick und 
degeneriert 1. 

Es gehen beim Menschen ein gut Teil Beforderung und Erhaltung einer hOheren 
Entwicklung des Organismus durch den Ausfall einer naturgemaBen, ungebundenen Funk
tion verloren. 1m Gegensatz zu dem freilebenden Tiere und auch noch zu dem frei
lebenden Menschen ist in den Fesseln der Kultur und des sozialen Beisammenlebens ent
sprechend der Verwohnung durch Kleidung und Haus die freie Bewegung des Menschen 
im Sinne eines naturgemaBen Sichauslebens gehindert, vermindert, verkiimmert, versteift, 
mehr und mehr abhanden gekommen. Die menschliche Funktion ist auf der ganzen Linie 
gehemmt, zum guten Teil von den natiirlichen Bahnen abgelenkt und in andere Bahnen, 
die freilioh bis 1m gewissem Grade so gut eingelaufen sind, daB sie zur zweiten Natur werden 
konnen, eingelenkt. Solche FunktionseinbuBe bedeutet aber direkt einen Verlust an 
Entwicklung zur Erreichung der Vollkommenheit. 

Das ist ohne weiteres an jedem Muskel zu sehen. Ubung macht ihn erstarken, 
Nichtiibung laBt ihn langsam verkiimmern. Jede Verkiimmerung bedeutet aber ihrerseits 
wieder die Grundlage zur mangelhaften Funktionsfahigkeit. Unterbleibt die Funktion, 
so geht die Entwicklung sogar zuriick. Es tritt Atrophie ein. Wird die Ftmktion ein
seitig kiinstlich iibertrieben, dann ist sie von Hypertrophie gefolgt. 

Ahnlich geht es - urn den Vorgang an einem zweiten Beispiele klar zu machen -
bei der Ha u t. In der Natur ist sie durch fortwahrendes Funktionieren in allen Graden 
und allen moglichen Richtungen so vollkommen in ihrer Elastizitat geiibt, daB sie eine 

1 Roux, W., Gesammelte Abhandlungen liber Entwicklungsmechanik des Organismus. Bd. 1 u. 2. 
Leipzig, Engelmann 1895. 
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Beanspruchung auf Weiterstellung des Korpers in der Tragzeit ohne weiteres und ohne 
Hinterlassung von Spuren der Dehnung oder gar ZerreiBung vertragt. Bei den Kultur
menschen bilden sich ziemlich regelmaBig sogenannte Schwangerschaftsstreifen oder 
Schwangerschaftsnarben der Bauchhaut. Sie liefern einen Beweis fur den Bankrott 
der Elastizitat infolge Verwohnung und Funktionsunterdruckung. Dieser Zusammenhang 
wird dadurch ohne weiteres klar, daB man durch kunstliches RinzufUgen im Sinne 
gesteigerter Funktion - namlich Massage in der Schwangerschaft - die Ausbildung 
von solchen Verunzierungen der Raut durch Uberdehnung mit Sicherheit hintanhalten 
kann 1. 

Der Unterschied zwischen Natur und Kultur2 besteht nicht in der Unter
driickung jegIicher Funktion uberhaupt, sondern in der andersartigen, durch die 
Kulturverhaltnisse abgeanderten, in der unvollkommenen, in der minderwertigen 
Funktion. In der Natur werden nur Bewegungen gemacht, die dem Lebenszweck als 
solchem unmittelbar dienen oder mit ihm in unmittelbarem Zusammenhang stehen. 

Nehmen wir nur das Besorgen des Lebensunterhaltes als Beispiel. In der Natur 
muB liIich dazu der Mensch allseitig bemuhen: dem Wilde im Dickicht nachkriechen, auf 
Baume klettern, um Friichte zu pflucken, ins Meer tauchen, um Fische zu holen. Bei 
uns zulande ist vielfach die einzige Suche die in der Speisekarte usw.; darauf folgt das 
Sichbedienenlassen durch den Kellner usw., um ja keine uberflussigen Bewegungen 
machen zu mussen. Das gilt fUr die Nahrungsaufnahme. Die Anstrengung fill das 
Erwerben des Aquivalentes zum ·Bezahlen des Lebensunterhaltes kann mit den natur
lichen Bewegungen erst recht nicht vergllchen werden, denn das ist die einseitige, in ihrem 
Gefolge den Korper einseitig machende Erwerbsarbeit und Berufsarbeit. 

Der Kulturmensch hat namlich den Begriff Arbeit, der Arbeit um ihrer seIber 
willen und des Berufes willen, geschaffen. Auch hier gibt es noch Bewegungen in Rulle 
und Fulle. Aber der Unterschied gegenuber der Natur ist deutlich. In der Natur ist 
die Bewegung eine allseitige, maBige, harmonische, in der Kultur eine einseitige, oft 
genug zu geringe, in anderen Fallen eine ubertriebene, also jedenfalls ungleichmaBige, 
unharmonische. Arbeit und Berufsarbeit macht den in der Natur abgerundeten Korper, 
urn in einen mit der Wirklichkeit ubereinstimmenden Bilde zureden, in seinen 
Formen und Bewegungen eckig. Von einer gleichmaBigen, allseitigen Ausbildung ist 
nicht mehr die Bede. Werden die Muskeln in einer bestimmten Weise gedrillt, so 
wird unter groBer Anspannung die auf ein bestimmtes Ziel gerichtete Form und 
Bewegung in ihrer Buckartigkeit herausgearbeitet. 

Ersatz fur den Ausfall naturlicher allseitiger Bewegungen kann daher 
die Berufsa:r:beit nicht bieten. An ihre Stelle muE, wenn man annahernd Gleichwertiges 
schafien will, auch wieder eine allseitige maBige Bewegung aller Muskeln in jeder Bichtung 
und in jeder Zusammenstellung mit anderen Muskeln gesetzt werden, so wie es den 

1 Sellheim, Weiterstellung des Bauches, Fasziendehnung und Dehnungsstreifen der Haut. 
Monatsschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 53. - Barfurth, ttber Schwangerschaftsstreifen und ihre Ver
hiitung. ZentralbI. f. GynakoI. 1911. S. 1705. - Stratz, Korperpflege der Frau. Stuttgart, Enke 1907. 

Sellheim, Natur, Kultur nnd Frau siehe im Geheimnis des Ewig-Weiblichen. F. Enke 1924. 
2 Sellheim, Nutur, Kultur und Frau. I. c. 
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Abmessungen und der Leistungsfahigkeit des einzelnen Korpers am besten, am vorteil
haftesten angepaBt ist. In dieser Richtung tragt jeder Organism us seine Eigenart in sich. 
Der Unterschied zwischen professioneller Korperleistung und Nachahmung 
der naturlichen Bew eglichkeit durfte jedem einleuchten, der eine steife Parade 
mit der Ubung einer den Korpertakt herausarbeitenden Gymnastik vergleicht. In 

Abb. 155. Steife Parade mit Unterdruckung jeglicher Individualitat urn einen gemeinschaftlichen 
Zweck zu erreichen. 

der Parade - und zwar sowohl der militarischen (Abb. 155), als auch der modernen 
Revue weiblicher Tanzerinnen (Abb. 156) - mutet alles steif in groBerer Anstrengung 
als es fur den ins Auge gefaBten Zweck notwendig ist, an. Dazu kommt uniforme~Haltung, 

<.. 

uniforme Bewegung, uniforme Kraitanstrengung, ein Eindruck, der noch durch uniformen 

Abb. 156. Revue weiblicher Tanzerinnen mit Unterdruckung jeglicher Individualitat, urn einen 
gemeinschaftlichen Zweck in ~niformierter Weise zu erreichen. - Photo August Scherl G. m. b. R., Berlin. 

Aufputz in Kleidung uSW. unterstutzt wird, Hier wird ein gemeinschaftliches Ziel erreicht 
aber mit bewuBter Unterdriickung der Individualitat auf der ganzen Linie. Dabei solI 
der groBe Vorteil schlagartiger Wixkungen gewaltiger Massen, ohne daB es zu hemmenden 
Reflexionen kommt, keineswegs verkannt werden. 

Der Zustand, unter dem wir beisammen leben und uns mit der Umwelt abfinden 
mussen, man mag ihn K ul t ur, soziales Leben oder Wirtschaftsverband nennen, ist durch 
eine erhebliche Gebundenheit und Hemmung gegenuber der naturlichen Funktion charak
terisiert. 
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Wollen wir nicht unter der damit automatisch verkniipften Verkiimmerung unseres 
Organismus und seiner Leistungen leiden, so miissen wir versuchen, fUr das uns verloren 
gehende Stiick natiirlicher Vervollkommnung und Entwicklung - die oben genannte 
funktionelle Entwicklung -, so gut es im. Rahmen unserer Einpferchung geht, durch 
kiinstliche VeranstaItungen Ersatz zu schaffen. Unter diesem Gesichtswinkel sind 
z. B. unsere Bestrebungen Spaziergang, Turnen, Spiel, Sport, Tanzen, Schwimmen, 
rhythmische Gymnastik, Luftbad, Sonnenbad und aIle Dinge, die wir zur Ertiichtigung 
unseres "enttiichtigten" Korpers treiben, zu verstehen. Diese Korperbildungsmittel sind 
aIle niitzlich, unter sich wohl mehr oder weniger verschieden, aber durchaus miteinander 
vertraglich. Sie erganzen sich, und die Vertreter der einzelnen Schulen sollten 
zusammenarbeiten statt, wie das so oft geschieht, sich gegenseitig zu befehden. 

Wir empfinden geradezu einen Zwang zu einer Korperkultur. Die Abwendung von 
der Natur und die Zuwendung zu der Kultur darf uns nichts anhaben konnen. Das 
Rezept liegt auf der Hand. Der Kulturschaden muB durch eine Kulturneu
erwerbung wieder gut zu machen gesucht werden. 

Diese Lebensauffassung enthalt die Begriindung der Notwendigkeit einer beson
deren Korperkultur beim Menschen. Ein Mensch im Urzustande und ein Tier in der 
Freiheit brauchen keine besondere Korperkultur, sofern man sie nicht zu einem bestimmten 
Zweck auslesen, gebrauchen und abrichten will. Dann kommen freilich deutliche Ver
schiedenheiten heraus und konnen weiter herausgearbeitet werden. Man vergleiche nur 
das Rennpferd mit dem Ackergaul. DaB nichts anderes als die Entfremdung von der 
Natur die Triebfeder zur Betatigung von Korperkultur ist, geht aus dem Verhalten 
des Menschen gegeniiber den von ihm in mehr oder weniger kiinstliche 
Lebenssysteme eingezwangten Haustieren hervor. Bei ihnen muB, wenn Hochst
leistungen erzielt und erhaIten werden sollen, unbedingt eine besondere, wohldurchdachte 
Korperpflege und KorperkuItur die verloren gehende und kiinstlich verhinderte optimale 
Selbstregulierung ersetzen. Beim Fohlen tritt ein moglichst langer Gang auf die Weide 
an Stelle ungebundener Bewegung auf der Steppe. Das gleiche diirfte auch der Mensch 
fiir sich in Anspruch nehmen. Es besteht nur der Unterschied, daB der Mensch fUr Pflege 
seiner Haustiere in der Regel mehr Interesse hegt, bei ihnen fiir aIle Fortpflanzungs-, 
Entwicklungs- und Lebenserhaltungsbedingungen Verstandnis zeigt und in die Tat umsetzt. 
Die gleichen, ihn selbst angehenden Fragen behandelt er viel kiihler. Das ist eine beschamende 
Feststellung, die abel' doch vielleicht dazu beitragen kann, den im Kulturnebel ein
gesponnenen Menschen zur Selbstel'kenntnis aufzuriitteln. Fiir den Grund der Notigung 
zu einer besonderen Korperkultur gilt es Unterschiede zu bea~hten. 

J e mehr natiirliche Funktionen einem Wesen aufgetragen sind, urn so naher steht 
es der Natur, und urn so inniger muB es auch mit der Natur im Zusammenhang bleiben, 
wenn man von ihm einebeste Erfiillung seiner natiirlichen Verpflichtungen erwarten 
will. In dieser Richtung besteht zwischen den beiden Geschlechtern ein groBer 
und tiefgreifender Unterschied. 

Der Mann hat im Sinne del' Kultur zu arbeiten. Fiir ihn geniigt es, seine nach auBen 
gerichtete Arbeits- und Leistungsfahigkeit zu entwickeln und sich in ihrer 
Ausiibung gesund zu erhalten. Der Mann kann ungestraft ein Stiick Natur nach dem 
anderen verauBern, wenn er nur darauf bedacht ist, das Verlorengehende durch ein 
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gewisses MaB von Korperkultur wieder wettzumachen und so fiir die gerade an ihn 
gestellten Aufgaben leistungsfahig zu bleiben. Dieses MaB wird ganz besonders hoch 
getrieben und oft auch einseitig gestaltet, weil zwischen den Leistungen der Manner ein 
in die Augen stechender Wettbewerb, eine Konkurrenz besteht, die unter Umstanden 
sogar ganze Verbande, ganze Staaten usw. ergreift. Das, was an Korperkraft und 
Gewandtheit erhalten, an technischem Konnen erworben wird, tragt sogar gelegentlich 
im offenen Kampfe miteinander in der blutigsten Form des Wetteiferns, im Kriege, 
seine Friichte. 

Der Frau £aUt auBer einer gebiihrenden Anteilnahme an der auBeren Arbeit ein 
hoch bemessenes MaB von innerer Arbeit zu, von dem der mannliche Organismus 
freigelassen ist. Das ist der Zwang zur fortwahrenden Erhaltung der Fortpflanzungs. 
bereitschaft und die reeUe Betatigung der Fortpflanzung im Aufbauen, Tragen, Zurwelt· 
bringen und Weiterernahren des Kindes. Zudem sind das Aufgaben, die sich haufiger 
wiederholen, und schlieBlich in eine Hauptlast - die Aufzucht der Kinder - auswachsen. 
Davon kann nichts verauBert werden. Die wahren Frauenwerte sind unwandelbar und 
ewig. Nichts kann durch Korperkultur ersetzt werden. Was hier verloren geht, ist end· 
giiltig verspielt. Der Mannsollte dafiir Verstandnis haben. Er miiBte empfinden, daB 
er sich freier bewegen kann und ihm, gegeniiber der mit der Fortpflanzungsaufgabe 
belasteten Frau eine Art natiirlicher ZubuBeverpflichtung im Sinne einer Leichterstellung 
der Frau im Leben als billiger Ausgleich erwachst. 

Die der Frau fast ganz allein zufallende Arbeit der Fortpflanzung ist der 
gesamten Arbeitsleistung des Mannes im iibrigen Leben an GroBe und Wichtigkeit ohne 
weiteres ebenbiirtig. Dann kommt noch das Haushalten - wie man sagt - als der natiir
liche Beruf der Frau, oder gar noch ein anderer Erwerbsberuf hinzu, wenn sich kein Mann 
findet, der fiir ihren Lebensunterhalt ausreichend sorgt. So ist die Frau gegeniiber dem 
Manne nicht nur doppelt, sondern oft genug dreifach belastet. Haushaltungsberuf und 
Erwerbsberuf sind dem engen Beisammenleben der Menschheit entsprungene kiinstliche 
Veranstaltungen, die sich jede allein auch schon mit der Arbeit des Mannes vergleichen 
lassen. Von diesem Gesichtspunkte aus ware die Forderung gerechtfertigt, daB die Frau 
mindestens ebensoviel Korperkultur als kunstlichen Ersatz fur verloren gegangenes 
natiirliches Funktionieren treiben soUte wie der Mann. 

Bei der Frau kommt aber durch die Eignung zur Betatigung der groBen korperlichen 
Aufgaben der Fortpflanzung noch eine ganz besond~r"e Forderung der Q uali ta t 
der Korperkultur und Korperpflege hinzu. 

Das Aufbauen, Tragen, Zurweltbringen, Nahren des Kindes und schon die monatlich 
wiederholten fortlaufenden Ubungen des Organismus zur Permanenterhaltung der Fort
pflanzungsbereitschaft sind natiirliche Leistungen des Korpers und Geistes, im Gegen
satz zu der durch die Kultur kiinstlich groB gezogenen Arbeit und Berufsarbeit des 
Mannes (die auch ihr oktroyiert wird) , einerlei, ob diese korperlicher, geistiger oder 
gemischter Natur ist. 

Auf die Mannesarbeit und auf die ihr vergleichbare Berufsarbeit der Frau vermag 
man sich ihrem willkiirlichen Ursprung entsprechend auch kiinstlich einzustellen. 
Man kann sich darauf einiiben und darin ertiichtigen durch korperliche Ubungen und geistige 
Vorbereitung, welche die Eigenart des auszuiibenden Berufes im Auge behalten. So wird 
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eine bestimmte Korperschulung zur korperlichen Arbeit und eine bestimmte Geistesschulung 
zur geistigen Arbeit und eine gemischte Schulung flir eine gemischte Betatigung geschickt 
machen. Immer wird dabei eine gewisse Einseitigkeit groBgezogen. 

Die Frau kann man fiir die Ausiibung ihrer natiirIichen Funktion nicht 
kiinstlich abrichten. Man lauft sogar beim Hineintragen von zu viel Kunst Gefahr, 
sie zu verderben. Besonders besteht die Befiirchtung, daB man sie durch einen nach 
der mannlichen Schablone gerichteten kiinstlichen Korper- und Geistesausbau ihrer Mutter
aufgabe entfremdet und dafiir ungeschickter macht. Wenn fiir ihre natiirlichen Aufgaben 
etwas geiibt oder in Ubung erhalten werden soIl, so kann das keine Riistung auf auBere 
Arbeit, es muB eine Riistung auf die zugedachte innere Arbeit sein. 

Urn so viel mehr als die Aufgabe des Frauenkorpers vielseitiger, komplizierter, groBer 
und fiir die Fortexistenz und Fortentwicklung des Menschengeschlechtes wichtiger ist 
als die des Mannerkorpers, urn so viel mehr SorgfaIt, Scharfsinn, Umsicht und Pflege 
erfordert weniger die kiii1stlich~ Ubung-denn damit kann man nur Beschranktes leisten
als vielmehr die rechtzeitige Ausniitzung und Konservierung der natiir
lichen Beweglichkeit des Frauenkorpers. Auch die Frau von heute gebraucht 
deshalb Korperkultur. Aber in ganz anderer Richtung und in ganz anderem Sinn und 
MaB als der Mann. 1m Gegensatz zu unserer Gepflogenheit, den Frauenkorper gegen
iiber dem Manneskorper beinahe zu vernachlassigen, ist hier eine - weil schwierigere -
erhohte Kultur und Pflege am Platze. 

Wenn ein Mann seinen Korper nicht trainiert und ihn nicht durch die iibernommene 
Arbeit funktionell in der Richtung des fiir die Funktion zutraglichen Baues gestarkt und 
gestahlt hat, kann er sich schlieBlich einem mehr geistigen Bernfe zuwenden und umgekehrt, 
wenn der Geist nicht geiibt ist oder sich einem besonderen Ausbau widersetzt, so steht es 
ihm £rei, in den Beruf des Handarbeiters auszuweichen; jedenfalls macht ihm die Fort
pflanzung nicht die geringsten Schwierigkeiten. 

Fur die Frau gibt es kein Entrinnen, wenn sie ihrer Naturaufgabe gerecht werden 
und sich wirklich ihrer natiirlichen Bestimmung und Anlage gemaB ausleben soIl. 
Sie muB das tun, was die Natur will. Sie hat da nachzugeben, wo es ihre Aufgabe 
bestimmt. Sie hat eine ganz scharf umschriebene korperliche und geistige Leistung 
zu vollbringen. 1st sie nicht darauf geriistet, weil sie entweder ihre natiirlichen 
Anlagen, die sie mitbringt, vernachlassigt oder in falsche Formen gezwangt hat, so 
entsteht ein doppelter Schaden; die Frau fangt an, unter ihrer Naturanlage zu 
leiden und das von ihr erwartete Produkt kommt in Gefahr; es entspricht nicht mehr 
den Hoffnungen, die man berechtigterweise darauf setzen zu diirfen glaubt. 

Es wiirde eine Unvollstandigkeit bedeuten, wollte ich nur von der Kultur des Korper
gebaudes sprechen und nicht wenigstens daran erinnern, daB bei der Funktion der 
inneren Organe auch von einer gro ben Vernachlassigung d urch die A bweichung 
des Menschen von der Natur die Rede sein muB. Es sind das Teile, bei denen man 
ebenfalls eine Korperkultur im Sinne der ErhaItung der regelmaBigen Funktion verlangen 
diirfte. 1ch denke hier zunachst auch wieder in der Hauptsache an den Frauenkorper. 

Zu den das Kind benachteiligenden Faktoren von seiten der Mutter geseIIt sich 
im Sinne der Vernachlassigung der KorperkuItur auch die Vernachlassigung der 
GeisteskuItur. Hier springt der Schaden fiir das Kind ins Auge. 1st es doch die Mutter, 
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welche die Quintessenz der Kultur, die sie aus dem Leben gezogen hat, dem Kinde iiber
mittelt 1. 

Wir kommen nach allen Erwagungen zu dem SchluB, daB in der Tat eine groBe, 
auf aIle moglichen Gebiete ausgedehnte Vernachlassigung der Kultur des 
Korpers, und das dad wohl hinzugefiigt werden, auch des Geistes, bei der 
Frau besteht. Das Sichausleben im Sinne ihrer Naturbestimmung wird ihr dadurch 
unnotig schwer gemacht. Kraftezusammenbruch, Leistungsunfahigkeit, Zerriittung des 
Korperzusammenhalts und Korpergebaudes, Krankheiten alier Art und Unzufriedenheit 
mit sich selbst und ihrem Lose sind die Folgen. 

Wir vermogen zwar die Frau von heute nicht mehr auf den Entwicklungszustand 
zu Anfang des Uberganges von der Natur zur Kultur zuriickzubringen. Aber wir konnen 
doch erreichen, daB eine unnotige Erschwerung ihrer fiir den Fortbestand der 
Menschheit unersetzlichen Fortpflanzungsleistung hintangehalten wird. 
Drum ist die Korperkultur in dem umfassenden Sinne einerWiedergutmachung, 
wie ich sie durch Aufdeckung der Kulturschaden anzudeuten gesucht habe, eine uner· 
laBliche Forderung bei der Frau. Sie ist viel dringender als beim Manne, bei dem in 
dieser Richtung seither mehr geschehen ist. Von der Frau hangt eben doch viel 
mehr abo 

Fiir die Korperkultur beim Manne hat man einen Hauptgrund ins F'eld gefiihrt: 
Sie wird im Sinne der Ertiichtigung zur Wehrhaftigkeit betrieben. Auch die Frau hat 
ihren Kampf zu kampfen. Sie tut auch ihren Dienst am Vaterland 2• Nur ist man 
so ungerecht, ihr das nicht mehr nachzurechnen, weil ihre Arbeit, ihre Anstrengung, ihre 
Gefahrdung im Dienste des Vaterlandes - dem sie doch ihre Kinder schenken muB -
als selbstverstandlich angesehen wird. Zu lange hat man der Unterstiitzung der Frau im 
Kampfe um ihr Sichausleben im Sinne ihrer natiirlichen Bestimmung lau gegeniiber 
gestanden. 

Wenn jetzt in unserer Ohnmacht ein Sehnen nach Ertiichtigung der Manner mittels 
Pflege der Korperkultur durch unser Yolk geht, darf die Pflicht an der Frau, sie durch 
geeignete Korperkultur tiichtig zu erhalten, nicht vernachlassigt werden. Die Hebung 
der Mannerkraft wird uns nichts niitzen, wenn die Frauen versagen. Diese Andeutung 
diirfte wohl geniigen, um die Forderung der Korper kultur der Frau in den Vorder
grund allgemeinen Interesses zu riicken und die unbesorgt schlafenden Gemiiter 
aufzuriitteln. Ihre Erfiillung wird zum Biirgen fiir die Gesundheit unserer Nachkommen. 

Da es sich um eine ganz universelle Angelegenheit handelt, soUte der Staat (tua res 
agitur!) auch das Seinige dazu beitragen, um den Frauen ihre originelle Aufgabe, auf deren 
()rdnungsgemaBer Erfiillung nichts weniger als die Zukunft des ganzen Volkes beruht, 
zu erleichtern. 

Wenn die Frauenkultur gegeniiber der Mannerkultur immer noch eine mehr im 
Verborgenen bliihende Pflanze darstellt, so muB man doch anerkennen, daB in dieser 

1 Sellhei m, Reize der Frau und ihre Bedeutung fUr den Kulturfortschritt. Geheimnis vom Ewig
Weiblichen. 1. C. S. 13. 

2 Sellhei m, Was tut die Frau fUrs Vaterland? Kriegsvortrage Stuttgart, Enke. 1915 und Frauen
kraft als QueUe der Volkskraft, Geheimnis vom Ewig-Weiblichen 1. c. S. 221. 
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ltichtung schon manches geschehen und zum mindesten das Interesse dafUr im Wachsen 
bew,iffen ist. 

Immer werden aber noch gro be Fehler gemacht. Der ganz gewohnliche Irrtum 
ist der, daB man glaubt, man brauche aus der fur den Mann nun bis zu einer gewissen 
Vollendung herausgearbeiteten Korperkultur nur etwas in gemaBigtere Form zu uber
tragen, urn zu einer geeigneten Kultur auch fUr den Frauenkorper zu gelangen. 

Abb.157. Wettlii.uferinnenstatue, bei der 
sich auBer einer gewissen Andeutung der 
Briiste kaum ein Unterschied gegeniiber 

dem Mannesk6rper vorfindet. 

(Aus Schultze· N aumburg: 
Kultur des weiblichen K6rpers.) 

Man ubersieht dabei vollstandig, daB Manner
korper und Frauenkorper von Haus aus ganz anders 
organisiert sind, und daB diesen verschiedenen Bau
arten entsprechend in dem Plane der N atur auch 
ganz andere Funktionsrichtungen vorgesehen sind 1. 

Dieser andersartigen Organisation der Frau 
muB auch bei ihrer Korperkultur Rechnung getragen 
werden, wenn wir ihre Gesundheit und Fortpflan
zungstuchtigkeit erhalten und fOrdern wollen. 

Ein Kardinalpunkt muB erwahnt werden: das 
Tragen und Gebaren von Kindern ist neben den 
Wachstumsaufgaben weniger ein Akt der Kraft, 
denn eine Probe der Gewandtheit. Hier wird eine 
~nnere Kraftwandlung von der Frau verlangt, die in 
ganz anderer Richtung geht wie bei der nach auBen 
gewendeten Betatigung des Mannes. Die Rumpf
muskeln des Mannes mussen gegen einen Angriff von 
a uB en gewappnet sein. Die Rumpfmuskeln der 
Frau sehen einem gewaltigen Nachgeben auf einen 
von inn e n herauskommenden Anspruch entgegen. 
Das sind Unterschiede genug, die verstehen lassen, 
daB die Richtlinien fur die Frauenkorperkultur nicht 
nur ein verdunnter Abklatsch der in dieser Richtung 
bewahrten Bestrebungen beim Manne sein durften, 
sondern daB hier eigene, besondere Wege ge
gangen werden mussen, wenn unsere Bemuhung von 
bestem Erfolge gekront sein und nicht die Gefahr, 
daB sie in das Gegenteil umschlagt, heraufbeschworen 
werden solI. 

Freilich ist es nicht so leicht, diejenigen Bewegungen ausfindig zu machen, die als 
brauchbare Vorubungen fUr die gewaltige Probe in Schwangerschaft, Geburt und Wochen
bett betrachtet werden kOnnen. Es handelt sich nicht nur urn die Ubung der Zusammen
ziehung, die das Ruckgrat alles mann lichen Sportes seither bildete, sondern vielmehr auch 
urn die Ubung des Nachgebens der Muskeln als besonderes Erfordernis der weiblichen 
Funktion. Da wir die Volumveranderlichkeit des Bauches nicht weitgehend uben konnen, 
so mussen wir uns mit der Hoffnung begnugen, bei der Ubung der Formveranderlichkeit 

1 Sellheim, Geschlechtsunterschied am Bauch und K6rpergebii.ude iiberhaupt. Geheimnis 
vom Ewig-Weiblichen. 1. c. S. 166 u. a. O. 
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auch die Volumveranderlichkeit mitzuiiben. Was niitzen der Frau starke Muskeln zum 
Driicken, wenn die bei der Fiillung in der Schwangerschaft und bei der Entleerung 
unter der Geburt in Betracht kommenden Muskeln nicht spielend, rechtzeitig und in 
richtigem Grade nachgeben? 

Abb. 158. Verunzierung des weiblichen Korpers durch Ubertreibung in falscher Richtung der Gymnastik 
nach Mensendieck. 

(Aus Mensendieck: Frauenturnen. Verlag F. Bruckmann, A.-G. Miinchen.) 

Es ist deshalb sehr zu begriiBen, daB sich neuerdings immer mehr ein besonderer 
Frauensport im Sinne einer Korperkultur des Frauenleibes herausbildet, der sich von 
den mannlichen Bediirfnissen entfemt und den spezifisch weiblichen annahert. 

Wohin allzuviel Sport nach mannlichem Muster fiihrt, sieht man bei der Wett
lau£erinnenstatue (Abb.157). Wenn der Kiinstletihr nicht die auch nur diirftig angedeuteten 
Brustdriisen gelassen hatte, wiirde sie kaum von einem Manneskorper zu unterscheiden sein. 

Die Gymnastik kann auch falsche Wege gehen, oder zum mindesten unerwiinschte 
Produkte erzielen. Das Bild Abb. 158 stammt aus einem beriihmten Buche flir Frauen
gymnastik. Das Anziehende der Frau ist Zl1m Teufel. Dieses Beispiel wirkt jedenfalls 
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nicht einladend. Dnd so etwas sollte vermieden werden auf einem Gebiete wie der 
Frauengymnastik, zu der man der Menschheit erst Lust machen will. Abgesehen von 
solchen gelegentlichen Verirrungen vermag die Gymnastik besonders in ihrer modernen 
Form zweifellos sehr viel Gutes auch fiir den weiblichen Korper zu stiften, nur muB man 
ein Ziel nicht aus dem Auge lassen, namlich die Ubungen so zu wahlen, daB sie Riicksicht 
nehmen auf die Eigenart des weiblichen Korpers und diese Eigenart nicht verwischen und 
unterdriicken, sondern sie erst recht herausarbeiten wollen. Rein mannlicher Ausbau des 
weiblichen Korpers wiirde die "Frau von der straffen Faser" ziichten, die von den 
alten Geburtshelfern schon so gefiirchtet war. Wir brauchen die "Frau mit der nach
giebigen Faser". 

Damit stimmt auch die moderne Gymnastik mehr oder weniger iiberein. Ich finde 
zum Beispiel eine Spur bei Dora Menzler. Ihr erscheint es fraglich, ob auch bei der 
Korperbildung der Frau der Schwerp'unkt in der Kraftbetonung liegen miisse. 

Nachdem wir das Ziel aller Frauenkultur in erster Linie darin erkannt haben, sie 
korperlich und geistig fiir die beste Abwicklung ihrer Fortpflanzungsaufgabe, die mit 
dem Tragen des Kindes beginnt, und mit seiner Erziehung zu einem brauchbaren Menschen 
endigt, geschickt zu machen, wollen wir uns die Fragen vorlegen: Was ist bis j etzt 
in bezug auf Frauenkultur erreicht und was erscheint noch erreichbar? 

Die Antwort auf den ersten Teil der Frage gibt uns am besten ein kurzer 
historischer Riickblick 1. Das ist sehr lehrreich, insofern die einmal gemachten 
Fehler nicht wiederholt werden sollten. 

Dns interessiert hier vor aHem die Ubertragung des Jugendturnens, das 
urspriinglich mehr als Ubung zur Wehrhaftmachung gedacht war, von den Knaben 
auf die Madchen. Hier muB zunachst eine kurze Bemerkung iiber die Art des 
Turnens iiberhaupt gemacht werden. 

Das Gerateturnen, friiher als deutsches Turnen bezeichnet, ist neben Ordnungs
und Freiiibungen bei uns etwas einseitig geblieben. Es wird aber doch heute vielfach 
unterschatzt. Es hat zweifellos einen sehr giinstigen EinfluB auf Wachstum und Entwicklung 
von Knochen, Muskeln und Sehnen, besonders wird eine Koordination der Muskeln geiibt 
und neben Kraft auch Geschicklichkeit und Gewandtheit erzielt. 1m aUgemeinen tritt 
beim "Deutschen Turnen" die Ausbildung der Muskulatur der Extremitaten in den 
V ordergrund. 

Demgegeniiber legt die "Schwedische Gymnastik", die von der physiologischen 
Tatigkeit des Korpers ausgeht, groBen Wert auf die Ausbildung der Rumpfmuskulatur, 
auf Haltungs- und Atmungsiibungen. Sie wahlt die Ubungen lediglich unter Beriick
sichtigung ihrer Einwirkungen auf den Korper. Sie arbeitet rein hygienisch und erstrebt 
als Endziel den gesunden, gleichmaBig durchbildeten, aufrechten Menschen. 

Es fehlen dem deutschen Turnen und schwedischen Turnen zur Vollendung noch die 
fiir die Ausbildung von Herz und Lunge so wichtigen Laufiibungen, die bei der funk
tionellen Entwicklung in der Natur eine so groBe Rolle spielen. Diese finden heutzutage 

1 Ich folge dabei in der Hauptsache den interessanten Ausfiihrungen von Hun te m iiller, Erziehung 
und Schulhygiene, Breslau, Hirt 1924 und Fritz und Hanna Winther, Die neuzeitigen Tanzsysteme 
in Weiblicher Korperbildungs- und Bewegungskunst von Fritz Giese und Hedwig Hage mann, 
Miinchen, Bruckmann. 
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unter den Ubungen der Leichtathletik und bei den Spielen die ihnen gebiihrende 
Beriicksichtigung neben Weden und Springen. Hier bietet sich auBerdem ganz von selbst 
der Vorteil des Ubens im Freien, in Licht und Sonne. Dazll muB noch kommen der 
bewuBte EinfluB von Luft und Licht und Sonne, von Brause- und Schwimm
badern. Es empfiehlt sich daher, die Ubungen im Freien als echte gymnastische Ubungen 
(yvpv6C; = nackt), d. h. nach Moglichkeit ohne beengende Kleidung - im Schwimmanzuge 
- ausfiihren zu lassen. Dazu kommen noch Spiel und Sport gewissermaBen· als 
angelerntes Turnen. 

So sind fiir die Ertiichtigung des mannlichen Korpers wenigstens in brauchbarer 
Anlage aIle Moglichkeiten gegeben. Eine vorziigliche Anregung zur universellen Aufnahme 
aller Bestrebungen zur Korperertiichtigung dureh Leibesiibungen verdanken wir Rudolf 
Martin 1. Unser Turnen hat durch seine auf Kampfesmut und Disziplin gerichtete Eigenart 
eine durchaus mannliche Note. 

Bei der energischen korperlichen Schulung der Manner fiihlte man sich berufen, 
auch die Frauen ahnlicher Disziplinierung teilhaftig werden zulassen. Der alte, schon auf 
Plato zuriickgefiihrte Gedanke, daB die Frau das gleiche, oder mindestens das gleiche 
Recht auf Korperkultur habe wie der Mann, erscheint wieder in modernem Gewande. 
In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das ausgesprochene mannliche Deutschturnen 
in "Ruck und Zuck" denMadchenschulen aufgezwungen. Dabei fanden weibliche 
Eigenart und Schwache kaum Beriicksichtigung. Wahrend das deutsche Manner- und 
Knabenturnen - ganz anf Wehrkraft eingestellt - in seiner Art auf das Geschlecht 
einigermaBen berechnet ist, stellt solches deutsche Madchenturnen, - das doch auch in 
seiner Art dem Kampf der Frau it! ihren Fortpflanzungsaufgaben angepaBt sein miiBte,
zunachst nur einen KompromiB zwischen dem mannlichen Turnen und der Vertraglichkeit 
des weibliehen Korpers und den fiir diesen geltenden Anstandsbegriffen dar. Der Ver
gleich kam dadurch zustande, daB man einfach die Ubungen strich, welche allzu kiihn 
oder weniger anmutig erschienen, oder die eine ziichtige Kleidung verbot. Mit einem 
Wort: der mit der Mode wechselnde Begriff der Hochanstandigkeit - nicht der Korperbau 
und die von ihm zu erwartenden Verrichtungen - wurden zum geschlechtsdifferen
zierenden Prinzip bei den Leibesiibungen 2. 

Fiir die korperliche Ausbildung sind Reigen und Hiipfschritte, die spater zur Ver
weiblichung des Turnens eingefiihrt wurden, belanglos. Immerhin bedeutet ihr Aufkommen 
als Neuerung im Madchenturnen einen ungeschickten lmd schiiehternen, aber doch einen 
Versuch, sieh dem Wesen der Frau anzupassen. Sie wollten einer eigenartig 
gezierten Anmut zum Ausdruck verhelfen, die man lange fiir die besto weibliche Eigen
schaft schlechthin hielt. 

Auch Verirrungen ist man nieht entgangen. Ein solcher Weg kniipft an alte und 
veraltete falsche Auffassungen vom Wesen del' Frau iiberhaupt an. Besondere Grazien
iibungen machten in England und Amerika von sich reden. Sie suchten sich dem Wesen 
der Frau anzupassen. Man ging aber dabei aus von einer groBvaterlich romantischen 
Auffassung del' weibliehen Seele. Liebliche Koketterie war die Signatur dieser Bestrebungen. 
Mit Gesundheit und Leistungsfahigkeit der Frau haben sie niehts zu tun. Noch heute 

1 Martin, Rudolf, Korpererziehung. Jena, Gust. Fischer 1922. 
2 Winther, Fritz und Hanna, 1. c. S. 56. 
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erfreut sich diese Art der GI:azienausbildung eines groBen Anklanges, bei uns nicht mindel 
als in England und Amerika, da sie der banalsten internationalen Geschmacks- und Mode
rich tung entgegenkommt. So stark ist ihr EinfluB, daB sie auch auf das Schulturnen unserer 
Madchen, wie Tanz und Reigen, einwirkt. 

Die Einfiihrung des schwedischen Turnens in den Schulen bedeutet einen 
Fortschritt in der Korperkultur des Madchens. Die schwedischen Ubungen sind ausgedacht 
im Sinne systematischer KrMtigung und harmonischer Ausbildung aller Muskelgruppell. 
Sie wollen die schwachen Teile des Korpers krMtigen und den Korper nach seiner 
j eweiligen Eigenart a us bilden. Diese rein hygienischen Gesichtspunkte fordern 
und ermoglichen ohne weiteres eine Anderung der Ubungen j e nach dem Geschlecht, 
wie sie bei dem starren System der Durchdisziplinierung des Korpers beim Deutschturnen 
nicht durchzufiihren war. 

Ling, von dem das schwedische Turnen ausgeht, war entschieden schon auf diesem 
Wege. Als Arzt yom Beruf hatte er die korperliche Struktur im Auge, ~enn er seine Ubungen 
schuf, auf der einen Seite die Struktur des Mannes, auf der anderen Seite die Struktur 
der J:i'rau. Augenscheinlich dachte er an die groBen Anforderungen an Plastizitat und Elasti
zitat der Prau, d. h. den Zwang zur gewaltigen Hin- und Herbeweglichkeit, welchem ihr 
Korper in del' Fortpflanzungsperiode ausgesetzt wird, wenn er den Frauen mehl' Bauch
muskeliibungen vorschrieb als den Mannern. Hier stoBen wir auf eine vollkommen sach
verstandige Einsicht fiir die Notwendigkeit der geschlechtlichen DiHerenzierung 
des Turnens. 

Aber auch da drohte die A birrung wieder manches zu verderben. J. P. M iiller 
suchte auch fiir "sein System" den Bediirfnissen der Frau sich anzupassen. Er wollte 
die Schwachen des anderen Geschlechtes heben. Aber es fehlte ihm der Sinn, den die 
GrazienLibungen einseitig bis zur Karikatur gepflegt hatten. Er lieB seine Ubungen fiir 
die Frauen genau so hart und grob die Korper durchspannen wie seine Ubungen fiir Manner. 
Die beiden Winthers, die das schreiben, haben durchaus ein Gefiihl dafiir, daB die Frauen
muskeln, insbesondere am Leibe, weniger in der Zusammenziehung, der Kontraktion, 
als vieImehr im Nachgeben, in der Expansion, zu iiben sein miiBten. 

1m Deutschturnen und Schwedischturnen, die in den letzten J ahrzehnten besonders 
im Schulturnen zusammengewirkt haben, fand die mannliche Gymnastik eine gewisse 
Form und auch einen gewissen AbschluB. Das Frauenturnen entbehrt aber noch einer 
allseitig befriedigend ausgebildeten Porm, die iiber die Stiirme des Frauenlebens hinweg
hilft. Hier ist Mch alles im Werden, und man darf froh sein, daB wenigstens der Grundsatz 
del' Anpassung an die ernste LebensauIgabe der Frau auf dem Gebiete der Fortpflanzung 
sich einer immer wachsenden Beriicksichtigung erfreut 1. 

Wir wollen nach diesem Riickblick versuchen, fiir die Korperkultur der Frau, soweit 
es jetzt schon geht, herauszusetzen, was auf dem Gebiete der Frauengym
nastik bereits erreicht ist und in welcher Richtung die Entwicklung weiter
gehen solI. 

Vollstandig ernst gemacht, wenigstens mit dem Gedanken der geschlecht-

1) Es muB als eine hiichst ersprieBliche Tat angesehen werden, daB die preuBische Unterrichts
verwaltung durch ihren Ministerialrat Ottendorff sehr brauchbare Richtlinien fiir das Madchenturnen 
jetzt schon herausgearbeitet hat. 
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lichen Differenzierung der Korperkultur, hat eine Reihe von Systemen und 
Methoden, die aIle von Schweden gelemt haben: Mensendieck, Jacques Dal
croze, Bode, Stebbins, Kallmeyer und das Seminar fiir klassische Gym
nastik (Loheland, Didos bei Fulda), Schule Hellerau, nunmehr SchloB Laxen
burg bei Wien. Diese Systeme zeigen mancherlei Unterschiede, wirken abel' auch 
aufeinander ein. 

AIle Schulen haben einen verwandten Ursprung. Letzten Endes schOpfen sie aIle 
aus einer Quelle. Nietzsche l und vor ihm Feuerbach mogen schon als die Vater des 
Gedankens bezeichnet werden. Besonders ersterer ist ja energisch gegen die "Verachter 
des Leibes" zu Felde gezogen. Die modeme Bewegungslehre nimmt ihren praktischen 
Anfang von dem Professor am Pariser Konservatorium Delsarte. Seine Gedanken sind 
durch seinen Schiiler Mac Kay nach Amerika gekommen. Genevieve Stebbins 
griindete in New York eine Schule fiir beseelte KorperkuItur, indem sie die Grundgedanken 
Delsal'tes zu einem Gymnastikssystem verarbeitete. Aus dieser Schule sind Frau 
Dr. Mensendieck, Hade Kallmeyer und auch Isadora Duncan hervorgegangen. 
Die Arbeit und Uberlieferung von Mensendieck und Kallmeyer bilden das Fundament, 
auf denen die meisten jetzt bestehenden Schulen aufgebaut haben. Insbesondere ent
stammen, wie Dora Menzler hervorhebt 2, die jetzt an jeder Schule fiir Korperbildung 
gelehrten Entspannungsiibungen - auf die es uns, wie ich zeigen zu konnen glaube, fiir 
die FrauenkorperkultLU sehr viel ankommt - der Schule Kallmeyer. 

Bess Mensendieck 3 schlieBt keinen KompromiB. Ihre Methode ist fiir Frauen 
ausgedacht und nur fiir diese. 

Das Mensendiecksche System hat die besten Ziele im Auge und baut sich auf 
der griindlichen Darlegung der zu behebenden Schaden auf. Es werden 
zunachst die Schaden gekennzeichnet, welche die mit der Zivilisation fortschreitende 
Arbeitsteilung am Korper der arbeitenden Frau anrichtet. Dann kommen die typischen 
Mangel jener Frauen, welche die Zivilisation instand setzt, mit immer weniger korper
licher Tatigkeit auszukommen. Die Gesamtheit widerspruchsvolIer Motive wird erfaBt 
durch einen dritten modernen Frauentypus, der zwischen del' doppeIten Arbeit und Ver
antwortung von Haushalt und Beruf gespannt, gezerrt, zerrieben und zermiirbt wird. 
Es wird von Mensendieck der Versuch gemacht, dem durch die geistig-korperliche 
Erstraf£ung, welche geschult wird durch eine disziplinierende Gymnastik, abzuhelfen. 

In dem System sind Ubungen zur Erstarkung del' Organe, die durch langes Stehen 
und Sitzen leiden, Ubungen, welche die bei Frauen besonders leicht geschwachten Riicken
und Bauchmuskeln kraftigen. Immel' kehrt die Begriindung wieder, wie wichtig fUr den 
Vorgang der Natur kraftige Muskulatur ist, und daB nach del' Geburt durch sie ein 
Erschlaffen der Bauchmuskeldecken verhindert werden kann. 

In dies em Punkte stimme ichja mit Mensendieck nicht voIlig iiberein. Eine gewisse 
Kraftigung der Muskulatur wird sicher nichts schaden, sondem sogar niitzlich sioh 

1 Nietzsche, Also sprach Zarathustra: Von den Verachtern des Leibes. - Derselbe, Der 
Wille zur Macht: Zucht und Ziichtung. 

2 Menzler, Dora Die SchOnheit deines Korpers. X. Aufl. Stuttgart, Dieck & Co. S. 15. 
3 Mensendieck, Dr. Bess, Die Korpel'kultur der Frau. Miinchen, Bruckmann, VII. Aufl. und 

Funktionelles Frauenturnen. VI. Aufl. Miinchen, Bruckmann 1923. 
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erweisen. Hauptsache fiir die Muskulatur in den Aufgaben der Fortpflanzung ist die 
Hin- und Herbeweglichkeit der Muskulatur und in diesem Wechsel sowohl die 
Weiterstellbarkeit als auch die Wiederengerstellbarkeit besonders des Bauches. Einer 
solchen, spielend hin- und hergehenden Bewegung scheint eine iibermi1Bige Kraftigung 
der Muskulatur - erworben durch einseitige Kontraktionsiibungen - bis zu einem 
gewissen Grade zuwider zu laufen. Aber bei Men sendieck finden sich ja auch 
Entspannungsiibungen, sogenannte Relaxieriibungen. 

Abb. 159. ttbungen der seitlichen Rumpfpartien. 
(Aus der Dora Menzler·Schule Leipzig.) - Photo S. Geuthe, Leipzig. 

Besonderer Wert wird auf den Gang gelegt. Seine Kultur nach Mensendieck 
solI die untere Riickenmuskulatur und Bauchmuskulatur kraftigen, und Verfettung von 
GesaB und Hiiften, zu der das weibliche Geschlecht neigt, verhindern. 

Der Amerikaner Taylor hat die Behauptung aufgestellt, daB bei bester Schulung 
ein Arbeiter unter giinstigen Umstanden das Drei- bis. Vierfache der im Mittel taglich 
geleisteten grobmuskularen Arbeit lange Jahre hindurch und ohne EinbuBe seiner 
Gesundheit hergeben konne. Soweit diese VergroBerung der Arbeitsmenge lediglich durch 
Ausschaltung von unnotigen und Verbei:lserung nicht zweckmaBiger Bewegungen erfolgt, 
konnen keine Einwendungen gemacht werden. Die Uberanstrengung des Korpers bei 
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Mehrleistungen von Hunderten von Prozenten diirfte dabei aber cloch nicht richtig em
gescha tzt sein 1. 

Jedenfalls besteht kein Zweifel, daB es fUr jede korperliche Verrichtung eine IJage 
nach der besten physiologischen Bewegungsfreiheit, "nach dem kleinsten Zwange" (wie ich 

Abb. 160. Ubungen der Rumpf-, Riicken- und Bauchmuskulatur. 
(Aus der Dora Menzler·Schule Leipzig.) - Photo S. Geuthe, Leipzig. 

Abb. 161. Ubungen der Rumpf-, Riicken- (und Bauchmuskulatur. 
(Aus der Dora Menzler-Schule, Leipzig.) - Photo S. Geuthe, LeipzIg. 

das nennen m6chte), cler gr6Bten Wirkung bei dem geringsten Kraftaufwande gibt, oder 
wie man diese Minimalprinzipien oder okonomischen Prinzipien aIle bezeichnen will. 

1 Doevenspeck, Heinrich, Taylorsystem· und schwere Muskelarbeit. Leipzig, Joh. Ambr. 
Barth 1923. 
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In ahnlicher Weise wie Taylor fUr die industrielle Ausniitzung hat Mensendieck 
die Okonomie der Krafte, Haltung und Handgriffe bei Alltagsverrichtungen 
der Frau studiert und m6chte ihr in dieser Richtung helfen. Sie hat gezeigt, wie durch 
Ausniitzung eines Handgriffes, eines Anpassungsvorteiles etwa beim Heben, Tragen. Ziehen 

Abb. 162. Kraft'ige Schwingbewegung nach Dr. Kottelmann. 
(Aus: Die SchOnheit 1924. H. 3.) 

typische Nachlassigkeiten zu vermeiden sind und das solchen Vorrichtungen gebiihrende 
MaB von Kraft aufzuwenden ist dadurch, daB nur die jeweils geeigneten Muskelgruppen 
in Bewegung gesetzt werden. Das ware wiederum ein Mittel, urn haufige Schadigungen 
des weiblichen K6rpers zu verhiiten. 

Weil auf alle weiblichen Schaden und Mangel im einzelnen von einer Lehrerin viel 
handgrei£licher hingewiesen werden kann als von einem Turnlehrer, wird die Forderung 
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a 

b 

c 

Abb. 163. Durchiibung der gesamten Korpermuskulatur im Liegen. 
a Anheben von Kopf, Armen und Beinen, b dieselbe Vbung starker, dazu c maximales Anheben 

von Oberkorper und Unterkorper. 
(Nach Photographien von Dr. Freund, Hellerau bei Dresden, .nupmehr Wien, SchloB Laxenburg.) 

Sellheim, Hygiene lind Diiitetik der Frau. 20 
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erhoben, daB das Frauenturnen in Handen von Frauen liegen solI. Dieses Prinzip 
wiirde naeh meiner Ansicht aueh die viel leiehtere Mogliehkeit der Beriieksichtigung fiirs 
Turnen ungeeigneter Zeiten im weibliehen Leben ergeben. Der Vorteil wiirde um so groBer, 
je mehr die Lehrerinnen in der "Frauenkunde" Beseheid wiiBten. 

Dem System Stebbins und Kallmeyers wird naehgeriihmt, daB es mithalf, 
dem Madchenturnen eine ausgesproehene Riehtung zu geben. Dem Verfahren 
liegt das Prinzip zugrunde, die Bewegungen so auszufiihren, wie sie gleiehsam die Natur 
des mensehlichen Korpers vorgebildet hat. 1m ganzen sollen in dies em System Ubungs
folgen festgestellt sein, die den weiehen, run den Linien eines nieht iiberkraftigen weibliehen 
Typus entspreehen. Also Wasser auf unsere Miihle! 

Abb. 164. Prachtige Madchengestalt im 
Sprung. 

(Nach einer Photographie von Dr. Freund, 
8chl03 Laxenburg.) 

Das System J acq ues Dalcroze, aus dem 
Bode hervorgegangen ist und dem auen Hellerau 
und unsere hallesehe Sehule der Gymnastik von 
Frl. Hedwig Nottebohm entsprang, hat seine 
hoehsten Ziele nicht in der Gymnastik, obwohl 
seine Vorstufen sowohl der Sehulung im Gebrauch 
der Muskeln und Gelenke als auehder Inner
vation gewidmet sind und sich dies em Zweck 
reeht wohl dienstbar maehen lassen. Der Plan 
endigt - -- wie es wenigstens hier und da darge
stellt wird --- sehlieBlieh in der Ausbildung von 
Musikern und Musikliebhabern. Der in der Korper
beherrsehung vollkommen Ausgebildete vermag 
nieht nur dem EinfluB der an sein Ohr sehlagen
den Musik prompt zu folgen, er solI aueh 
imstande sein, seine eigenen Gedanken und 
Empfindungen lediglieh dureh seine Korper
bewegungen unter Verzieht aufSpreehen, Gebarden 
und Mimik usw. zum Ausdruek zu bringen. Da
mit soUte meines Eraehtens diesen musik

begleiteten Ubungen aber keineswegs ein Wert fiir die Allgemeinheit abgesproehen werden. 
Die Anforderungen an das Musikalisehe seheinen wenigstens fUr das Erreiehen eines 
mittleren Grades der Ausbildung nieht besonders hoeh zu sein. Frl. Notte bohm hat 
mir mitgeteilt, sie habe unter vielen Hunderten von Gymnastikbeflissenen nur zwei 
aus Mangel an musikalisehem Verstandnis zuriiekweisen miissen. Und schlie£lieh braucht 
ja aueh bei allen Ausbildungsvorgangen nieht immer das letzte Zielerreieht zu werden. 
Es wird z. B. aueh niemand beim Gerateturnen den Wert einer Voriibung, wie del> 
Klimm~uges, verkennen, und weil nieht jeder Sehiiler bis zur Fertigkeit eines Riesen
schwunges vordringt, das ganze System verwerfen. 

Die Ausdrueksgymnastik 1 hat viel dem Film zu verdanken. Die Bedeutung der 
kinematographischen Aufnahmen und Wiedergaben liegt in dieser Riehtung darin, daJ> 
diese neue Darstellungsweise bewuBt auf das Ausdrueksmittel der Spraehe verziehtet.. 

1 Klages, Ludwig, Ausdrucksbewegung und Gestaltungskraft. 3. und 4. Auf I. Leipzig,. 
Ambrosius Barth 1923. 
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und sich lediglich der Bewegungsextreme des Menschen bedient. Durch sie wird das 
Leben zu meistern versucht 1. Der hOchste Ausdruck von Gymnastik unter Verzicht 
auf Mimik findet sich in dem sogenannten Maskentanz; dabei kann jeder andere 
Korperteil auBer dem Gesicht um so besser zur Wirkung gelangen. 

Zunachst betrachten wir noch eine Reihe von Ubungen, die mit MaB und Ziel aus
gefiihrt, dem weiblichen Korper ebenso wie dem mannlichen zugute kommen konnen. 

Abb. 166. Maximale Spannung (Hedwig 
Nottebohm). 

Ubung der 'seitlichenRumpfmuskulatur (Abb.159), 
Ubungen der Riicken- und Bauchmuskulatur 
(Abb.160), dasselbe noch einmal mit gleichzeitiger 
Ubung der Arm- und Beinmuskulatur (Abb. 161), 
dann kraftige Schwingbewegungen (Abb. 162). 
Durchubung desganzen Korpers 1m Liegen 
(Abb. 163 a, b, c) und Ausschwingendes ganzen 
Korpers im Sprung (Abb. 164). 

Es wird auf dem Wege zur vollkommenen 
Ausbildung noch manches andere erreicht (Abb.165a, 
b, c). Fur die Frau 'scheinen besonders 
einigeTeile des Systems, die Entspannungs
iibungen, die Auflockerun&siibungen und 

. die Entkrampfu;ngen geeignet, eine prin
zipielle Bedeutung zu gewinnen (Abb. 168 
und 169). Das gilt besonders fiir den auf groBe 
Hin- und Herbewegungen eingestellten und durch 
Ubungen weiterhin eingestellt zu haltenden Leib der 
Frau. Ich kann mir wenigstens darunter eine An
bahnung dessen denken, was bei der Weiterstellung 
fUr das Tragen und Zurweltbringen des Kindes 
verlangt wird: einen Antrieb, einen Impuls und 
eine Erleichterung fiir die aktive Weiterstellung 
im Sinne einer Expansion oder wenigstens eines 
Ansatzes dazu, ein Nachlassen der Muskelspannung, 
eine sogenannte negative Schwankung des Muskel
tonus. 

Ich glaube mit dieser Ansicht um so mehr (Niwh Giese: Kiirperseele.) 
auf dem rechten Wege zu sein, als ich eine 

Ubereinstimmung mit den Ausfiihrungen €liner hervorragenden Vertreterin der Korper
kultur nachweis en zu konnen hoffe. Dora Menzler schreibt 2 "physiologisch ist Ent
spannunggleich einer Bereitschaft. Das Entspannen wird Schulern viel schwerer als 
das Spannen". Ferner: "Der Entspannung folgt naturgemaB die Ruhe, d. i. Wartezeit 
zu neuer Kraftentfaltung. Weiter ist leicht zu verstehen, daB das Spannen der Mus
kulatur, das durch auBerste Einstellung hervorgerufen wird, zu Bewegungsexpansionen 
posi ti ver Art fiihren muB~ Losen und Spannen sollen sich, sobald das erst ere beherrscht 

1 Menzler, Dora: 1. c. S. 9. 
2 Mender, Dora: 1. c. 
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wird, im Laufe des Unterrichtes das Gleichgewicht halt en" . "Andauerndes Hervorrufen 
von negativem Zustande birgt die Gefahr einer Lassigkeit in sich". "Ein ebenso 
bedeutender Faktor, um die Natiirlichkeit und Selbstverstandlichkeit zu erreichen, ist die 

Abb. 167. Exakte Abmessung des Spannungsgrades im Sprung. (Hedwig Nottebohm in Groteske.) 
(Nach Giese: K6rperseele.) 

organische folgerichtige Entwicklung einer Bewegung. Der Wechsel zwischen 
Spannen, Losen und Ruhen und die Entwicklung der verschiedenen Bewegungsmoglichkeiten, 
selbstverstandlich in Verbindung mit dem Atmen, schlieBt das ganze gymnastische Fun
dament in sich". 
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Die modeme Koperkultur will den in unserem materialistischen Zeitalter, insbe
soridere im Berufs- und Alltagsleben in seinen Funktionen verkummerten, versteiften, 
verkrampIten Organism us wieder entspannen, auflockem, entkrampfen. Diese Bewegungs
rich tung ist vielfach falsch aufge£aBt, zum mindesten in ihrem Werte nicht ganz richtig 
erkannt worden. Fur den Frauenberater wird es aber Pflicht, gerade diese Moglichkeit 
zum Vorteile des Frauentumens herauszusetzen. Entspannung ist das Gegenstlick von 
Spannung. Eine Bilderserie will das klarmachen(Abb. i65a, b, c). Hier geht der Korper 

Abb. 168. Entspannung in aufrechter Haltung.Entspannungsiibungen fiir den Oberkorper nach vorwiirts. 
(Aus der Dora Menzler-Schule, Leipzig.) 

yom Stadium der Entspannung, der Auflockerung, liber zu einer starken Spannung oder 
umgekehrt von der stark en Spannungzur Entspannung. Was damit gemeint ist, wollen 
einzelne Bilder deutlicher vorweisen: 

Maximale Spannung aller Muskeln (Abb. 166), vorgefiihrt von unserer halleschen 
Dalcrozeschlilerin, Frl. Nottebohm, derem liebenswlirdigem Entgegenkommen ich sehr 
vieles von den von mir erworbenen Kenntnissen auf dem Gebiete der rhythmischen Gym
nastik verdanke. 

Dann dieselbe im Sprunge, in wohl abgemessener Spannung der Korpermuskeln 
im Sinne eines Sich-Zusammennehmens, einer Vermehrung der Korperbefestigung durch und 
fUr diese gewagte Situation (Abb.167). Aber das ist das SchOne, Wertvolle und Asthetische 
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an diesem Bild: Spannung und zugleich nicht mehr Muskelwirkung und Innervation, 
wie zur Erreichung des Zieles gerade unbedingt notwendig ist. 

1m Gegensatz zu dieser maximalen Spannung, der Spannung mit MaB und Ziel fiir 
den betreffenden.Zweck optimal angepaBt, der entgegengesetzte Innervationsimpuls und 
damit auch eine entgegengesetzte Muskelaktion oder wenigstens der Ansatz dazu, soweit 
er innerhalb der Einfiigung der Muskeln im Korper durchfiihrbar ist (Abb. 168 u. 169). 

Der vollkommenste Grad dieser Entspannung aller Korpermuskeln ist nur im 
Liegen durchzufiihren (Abb. 169). 

Wenn ich nach einer mir aus den Beschreibungen und aus der Praxis gebildeten 
unbefangenen Vorstellung vom Wesen der verschiedenen Muskelbewegungsrichtungen die 
Rauptsache herauszusetzen suche, so komme ich zu folgender Definition. Es werden doch 
fiir den Kenner physiologischer Vorgange am Muskel schon deutlich drei Phasen unter
schieden, die ich in etwas anderer Reihenfolge als Dora Menzler nennen mochte, 
namlich: Spannen, Ruhen, Losen. Von diesen Phasen gehen zwei Bewegungen oder 

Abb. 169. Viillige Entspannung der gesamten Muskulatur. 
(Aus der Dora Menzler-Schule, Leipzig. 

wenigstens Bewegungsimpulse in entgegengesetzter, positiver und negativer Richtung. 
Dazwischen liegt der Zustand der sog. Ruhe, zu dem man so wohl aus der einen als aus 
der anderen Bewegungsrichtung zuriickkehrt. Das Spannen ist identisch mit der aktiven 
Zusammenziehung (Kontraktion) und in seinen Anfangen mit dem, was man als positive 
Schwankung des MuskeItonus bezeichnet. Das Losen stellt den entgegengesetzten Be
wegungsvorgang, das aktive Nachlassen (Expansion) d. h. die aktive Langer-Weiter
Lockerstellung und in ihren Anfangen das, was man als negative Schwankung des 
Muskeltonus bezeichnet, dar. Die Ruhe ist die Zeit der Erholung. Sie geht immer noch 
mit einer gewissen Spannung einher. Beim Ubergang vom Spannen zum Losen und 
umgekehrt findet ein Innervationsumschwung statt. Der Zustand der Ruhe diirfte als 
eine Innervationspause, als ein Minimum von Innervation, als eine Art Stromlosigkeit 
des Nervensystems und als eine Arbeitspause des Muskelsystems angesehen werden. 
Der verbleibende geringe Grad von Spannung ist im Sinne einer sofortigen Bewegungs
bereitschaft zu deuten. 

Ich finde diesen Unterschied in allen Werken iiber Korpergymnastik, die mir unter 
die Rande gekommen sind, nicht oder nicht mit geniigender Scharfe betont. Das mag 
wohl darauf beruhen, daB die der Kontraktion entgegengesetzte Muskelbeweglichkeit, 



312 Sellheim: Hygiene und Diittetik der Frau. 

die Expansion, nicht allgemein bekannt ist, von mir aber bei meinen Studien iiber die 
Hin- und Herstellbarkeit des Frauenk6rpers, welche die des Mannes um ein Betrachtliches 
iibertrifft und iibe:r;treffen muE, mehr und mehr herausgearbeitet werden konnte. 

Am Skelettmuskel ist, sofern jeder seinen Gegenmuskel (Antagonisten) hat, 
der ihm das Gleichgewicht halt, natiirlich keine ausgiebige Bewegung im Sinne einer 

a b 

c 

Abb. 170. a Maximale Einatmung. b Mittelstellung zwischen Einatmung und Ausatmung. 
c }\:laximale Ausatmung. 

(Nach Photographien von Dr. Freund, Hellerau, nunmehr in Wien, SchloB Laxenburg.) 

willkiirlichen aktiven Ausdehnung zu erwarten. Man kann bei einer Anregung dazu in der 
Tat iiberhaupt nicht mehr als einen Ansatz zu dieser urspriinglich viel ausgedehnteren 
Arbeitsweise der Muskulatur erreichen. 

Bei den zu einem Hohlorgan zusammengeschlossenen Bauchmuskeln dagegen haben 
wir es mit einer vergri::iBerten und vergri::iberten Kopie der eingeschlossenen glattmuskeligen 
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Eingeweide zu tun. An ihnen kann es wegen ihrer raumlichen Anordnung zu viel 
betrachtlicherer Weiterstellung als andernorts kommen. Sie begleitet z. B. die Einatmung, 
die FiiHung der Eingeweide und bei der Frau in ganz hervorragender Weise das Tragen 
des Kindes 1. Uben kann man aber diese aktive Weiterstellung nur im Sinne der die 
Bauchwand weiterstellenden Einatmung, daher der Wert der Atmungsiibungen fUr die 
Frau. Bei der Atmung kann man auch sehr gut drei Phasen unterscheiden (Abb.170 a, b, c), 
wobei aber Kontraktion und Expansion sowohl in der einen als auch anderen Richtung 
zusammenwirken. Forcierte Einatmung ist Weitstellung, forcierte Ausatmung Engstellung 
und dazwischen liegt das Stadium einer mittleren Fiillung zwischen Weitstellung und 
EngsteHung. 

Am Zwerchfell, dem hauptsachlichsten Atemmuskel, bemerkt man auch eine hin
und hergehende Muskelbewegung. Es ist dort nachgewiesen, daB sich seine einzelnen 
Teile sogar gleichzeitig in verschiedenen Richtungen bewegen konnen, und zwar der eine 
Teil im Sinne der Spannung und der andere Teil im Sinne der Erschlaffung 2. 

Es nehmen also Bauchmuskeln und Beckenbodenmuskeln, die fUr die origineHe Frauen
leistung hauptsachlich in Betracht kommen, eine ganz besondere SteHung ein. Sie haben 
sich etwas von der urspriinglichen Vielseitigkeit des offiziellen Bewegungsgewebes erhalten, 
was den Skelettmuskeln, wenigstens soweit es sich um Extremitatenmuskeln handelt, 
mehr oder weniger verloren gegangen ist und durch besondere Gegenmuskeln (Anta
gonisten) ersetzt wird. Die zu einem Hohlorgan zusammengeschlossenen Bauchmuskeln 
besitzen noch in hOherem Grade die Moglichkeit, sich sowohl zusammenzuziehen, als auch 
aktiv auszudehnen. Sie ahneln in dies em Punkte der glatten Muskulatur der Eingeweide. 
Man kann bei der Beteiligung des Bauches an der Einatmung die Bauchmuskeln mehr oder 
weniger willkiirlich weiterstellen. Am Beckenboden ist neben der Befestigungsbewegung 
des Bauchverschlusses im Sinne der Kontraktion auch ihre NachlaBbewegung im Sinne 
der Expansion auf Kommando auszufiihren 3. 

Ein vorziigliches Mittel, um jemand, der von moderner Gymnastik keine Ahnung 
hat, diesen Unterschied zwischen Ruhe, Spannung und Entspannung vor Augen zu fiihren, 
vor allen Dingen zu zeigen, daB wahrend der vermeintlichen Ruhe immer noch ein gewisser 
Grad von Spannung oder sagen wir Muskeltonus - im positiven Sinne - vorhanden 
ist, der durch den Innervationsimpuls und die Muskelgefolgschaft im Sinne der negativen 
Tonusschwankung und Expansion ausgeschaltet werden kann, ist gegeben in einem Kohlen
saurebad. Hat man sich behaglich auf dem Boden der Wanne ausgestreckt, die Arme 
dem Korper anliegend, die Beine dem Wannenboden angeschmiegt, so glaubt man, nun 
hatte man schOn seine Ruhe, man sei im landlaufigen Sinne vollstandig entspannt. Gibt 
man sich nun Miihe, daran zu denken, man wolle seine Beine ganz loslassen, dann werden 

1 Sellheim, Geschlechtsunterschied am Bauch und Korpergebaude iiberhaupt. Geheimnis vom 
Ewig-Weiblichen I. c. Ferner: Befestigung der Eingeweide im Bauche iiberhaupt, sowie bei Mann und 
Frau im besonderen. Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynakol. Bd. 80, H. 2. 

2 Briscoe, Gr., Journ. of physiol. Vol. 58. XXX. 1924. On the variation in excitability produced 
by extension in muscle. 

3 Sellheim, Anatomische Grundlage und Technik der Beckenbodenplastik. Arch. f. Gynakol. 
Bd. 123, H. 1, S. 92. - Derselbe, Einige Bilder zur Erkennung der BeckenverschluBmittel usw. Monats. 
schrift fiir Geburtsh. u. Gynakol. Bd. 36, H. 2, S. 148. 1912. - Dort auch Abbildung des Handgriffes 
zur Kontrolle der Hin- und Herbeweglichkeit der BeckenverschluBmuskeln. 
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sie plOtzlich von dem Au£trieb des Wassers, von der Kohlensaureunterpolsterung unter
stiitzt, angehoben. Sie schnell en nach oben und stoBen mit dem halben FuBe bis iiber 
die Wasseroberflache vor. Dort werden sie plotzlich durch eine Art Ruck arretiert in dem 
Moment, in dem zwischen clem Auftrieb und dem Schwergewicht die Gleichgewichtslage 
hergestellt ist und die Beine gerade schwimmen. Man kann diese tbung ebenso mit den 
Armen machen. Man vermag sie sogar zu einem Ubungssystem ausgestalten, die Extremitaten 
paarweise, gekreuzt auftreiben lassen oder reihum, kurz und gut, man erfahrt auf diese 
Weise, daB man durch den Innervationsimpuls die GliedmaBen zu willenlosen Werk
zeugen der durch die Kohlensaurewirkung verstarkten Auftriebkraft des Wassers gemacht, 
also wirklich "entspannt" hat. 

Das nachste Bild zeigt einen wesentlichen Unterschied zwischen Manner
und Frauenmuskulatur bzw. der Anordnung und Funktion des ganzen Bewegungs-

Abb. 171. Unterschied in der Bewegung des Mannes- und Frauenk6rpers. 
(Nach Schule Hellerau.) 

apparates und Bewegungsgewebes. Der Frauenkorper ist biegsamer, der Manneskorper 
eckiger (Abb. 171). Beim Hin- und Herschwingen des Oberkorpers arretiert der Mann 
sehr viel plOtzlicher, vollkommener und in einer geraden Linie, wah rend Frauenkorper, 
Frauenarm und Frauenbein iiber den Arretierungspunkt hinaus gewissermaBen noch 
wie eine elastische Gerte sich biegen, die Hand etwas weiter schwingt als der Unter
arm und dieser wieder etwas weiter als der Oberarm (Abb. 171). Bei dem mit mehr 
Spannung beherrschten Manneskorper sehen wir scharfe Abmessung der Bewegungen, bei 
dem viel weicheren Bewegungsapparat der Frau leichtes Dari.1berhinausschwingen tiber 
die vorgenommene Grenze. Daher das Weiche, Biegsame, Schmiegsame und Anpassungs
fahige, das den Frauenkorper allen thai ben auszeichnet. Der Manneskorper zeigt sich fiir 
die Entspannungstibungen viel weniger gelehrig als der Frauen- und Kindeskorper. Auch 
in diesem Punkte steht die Frau dem Kinde zeitlebens naher. 

Was so 11 nun mit cler ne uzei tige n Gymn a st ik er ziel t werd en? Der 
Sport unterscheidet sich als angewandtes Turnen von Schulturnen schon dadurch, daB 
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er die Individualitat mehr Ubt und herausarbeitet, indem er den Organismus dazu zwingt, 
plotzlich auftauchenden Situationen gegenuber sich in der besten Form zu bewegen. 
An diesem Punkte setzt die moderne Gymnastik mehr oder weniger bewu.Bt weiter fordernd 
ein. Sie will einen Ersatz bieten ·durch kunstma.Bige Ubungen fUr das, was im ungebun
den en Naturleben sich von Haus aus bildet, die naturliche funktionelle Ubung nach allen 
Richtungen im Sinne eines wichtigen Fortentwicklungsfaktors. Das Ziel ist, eine Aufgabe 
von Verschiedenen 16sen zu lassen, aber jeder handelt nach seiner Individualitatund 
individuellen AufIassung einer Situation und in seiner individuellen Ad, wie er dieser 
Situation gerecht wird. Es solI also jeder Organismus sein eigenes hergeben, um das Ziel 
auf die ihm am besten liegende Weise fUr ihn von seinem Standpunkt und seiner stets 
wechselnden Korperorganisations- und Stimmungslage ans zu erreichen. Das ist naturlich 
etwas ganz anderes, wie dem Befehl des Lehrers zu folgen und auch im Sport einer zu
fallig bietenden Situation sich gelegentlich anzupassen. Es bandelt sich hier urn ein 
vollstandiges, unentwegtes Zusammenarbeiten von Korper und Seele. Es werden kombiniert 
Entschlu.Bubungen, Innervationsubungen, Verselbstandigungsubungen, Individualisierungs
iibungen, Unabhangigkeitsiibungen der einzelnen Glieder voneinander, besonders auch 
von roohts und links; Empfindungsubungen, Situationsanpassungsubungen, kurz und gut, 
es werden geiibt: Gehirnbahnen, Nerven, Muskeln, Knochen, Gelenke, die wi<.htigsten 
Korperfunktionen, Atmung, Blutzirkulation und mittelbar auch Verdauung usw. 

Diese Form der Gymnastik, welche den ganzen Korper und das Seelenleben in Mit
leidenschaft zieht, hat eine tiefgreifende Riickwirkung auf den Organismus. Sie ist uns 
ohne weiteres durch unsere modernen Blutuntersuchungen auf Grund der Lehre von 
der inneren Sekretion verstandlich geworden. Wir wissen, da.B jedes Organ, das funk
tioniert, an den Lebenssaft des Korpers chemische Stoffe abgibt, die fUr andere Organe 
zu Reizmitteln, Antriebsmitteln und zur Grundlage ihrer Funktionen werden, die 
Funktionen verandern, umstimmen, verbessem. Es entspringt also solcher Ubung aHer 
Teile eine ausgezeichnete Anregung der Symphonie und Harmonie aller inneren Ab
sonderung. 

Es ist mir von verschiedenen Gymnastiklehrern, besonders von Dr. F r e un d -Hell era u, 
mitgeteilt worden, da.B - sobald die Schiilerinnen einen richtigen Begriff von der Gymnastik 
bekommen haben und Herr ihrer Funktionen geworden sind-mit ihnen eine Umstimmung, 
und zwar eine psychische Umstimmung, ein Umschwung in ihrer Lebensauffassung eintritt. 
Es macht sich dies in allen moglichen und auch eigenartigen Erscheinungen nach auBen 
hin geltend, die einem ohne eine solche Veranderung nicht leicht verstandlich erscheinen. 
So z. B. die Erfahrung, daB die meisten jungen Damen, die solch'3 Gymnastik treiben, 
sich sehr bald einen Bubikop£ schneiden lassen. Die Begrundung ist psychologisch sehr 
interessant. Die Frauen mer ken bald, da.B sie durch die langen Haare und durch die 
Frisur an der Ausiibung ihrer allseitigen Bewegungskiinste mehr oder weniger gehindert 
sind, und sie bekommen den Drang, von der ihnen entgegenstehenden Behinderung sich 
zu befreien. Es stimmt dies iibrigens auch mit der Beobachtung "aberein, die man bei 
Frauen machen kann, welche sich auch ohne Gymnastik den Bubikopf zulegen oder 
wenigstens zulegten. Es sind dies - soweit es sich natiirlich nicht um ode Nach
ahmerei handelt, - viel£ach sehr selbstandige oder nach Selbstandigkeit ringende 
Personen. Es soil damit aber nicht gesagt sein, da.B man der Realisierung eines 
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vermehrten Selbstandigkeitstriebes zuliebe eine der schOnsten weiblichen Zierden allgemein 
opfem solIe. 

Werden bei der modern en Gymnastik in der angedeuteten Weise aIle Teile, die 
am Leben beteiligt sind, Gehirn, Nervenbahn, Muskeln, Knochen und Gelenke, die 

Abb. 172. Einfiihlung zu Zweien nach Bode. 
(Aus Giese: "K6rperseele".) 

uberziehende Raut, das als Fullmaterial zwischengefiigte Fettgewebe, die Organe der 
Atmung, der Zirkulation und der Verdauung zu neuer Tatigkeit erhOhten Lebens angeregt, 
so haben wir es mit einem ProzeB zu tun, der den Korper zur hOheren Leistung 
der Zusammenstimmung aller Teile, einer Funktionsverbesserung, Funktionserleichterung 
im Sinne der urspriinglichen naturliohen Beweglichkeit inmitten unserer uns einzwangen-
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den Kulturverhaltnisse zu einem, wie ich es bezeichnen mochte, Leben nach dem 
"kleinsten Zwange" zuriickfiihrt. Das ist der tiefere Sinn, der mehr oder weniger bewuBt 
oder unbewuBt nach meiner Auffassung in der modemen Gymnastik steckt, der durchaus 
Iobenswert ist und von weittragender praktischer Bede1,ltung werden kann. 

DaB die Ietzte Vollendung nur von wirklichen Kiinstlematuren erreicht werden kann, 
andert nichts an den Vorteilen und an der allgemeinen Brauchbarkeit des Systems, das 
von der reinkorperlichen Ubung und lnnervationsiibung zum vollkommenen Zusammen-

Abb. 1.73. "Tiefer Ausfallzu Dreien". (Aus der Dora Menzler-Schule, Leipzig.) 
(Aus "Die Schonheit dein,es Korpers; Das Ziel unserer gesundheitlich -ktinstlerischen Korperschulung", 

von Dora Menzler. Verlag Dieck & Co., Stuttgart.) 

spiel von Korper und Seele zu hOchsterIndividualitatsleistung und damit zu person Ii cher 

S e 1 bs t ges t al tun g fortschreitet. 
leh will an Hand von wenigen Bildem zeigen, wie im Gegensatz zum Drill (Abb. 155 

u. 156), der aIle lndividualitat zu unterdriieken sich absichtlieh zum Ziele gesetzt hat, 
durch die modeme Gymnastik bei Erreiehung des hoehsten gemeinsehaftlichen Zieles 
gerade die In di vi d u ali tat herausgearbeitet wird und dadurch die Bewegung erst 
Leben und Natur erhalt. Zunaehst die Ubung zu zweien (Abb. 172). Es sehwebt 
das gleiche Ziel vor, es wird aber von jedem Korper 'nach der ihm natiirlichen, besten 
Lage seiner GliedmaBen erreicht, wie man an der verschiedenen Haltung der Beine, 
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des Kopfes, Halses, der Augen und des ganzen Korpers ohne weiteres gewahr wird. 
Dabei hat man das GefuhI des voUen Zusammenklanges. 

Abb.174. Rhythmisches Sichzuwenden von Bliiten 
zum Licht. 

(Photographie J. Sellhei m.) 

Abb. 175. Rhythmisches Sichzuwenden von Biumen 
zum Licht. 

(Photographie J. Sellhei m.) 

Dann dassel be zu dreien (Abb.l73). 
Gemeinschaftliches Ziel in diesem tiefen 
Ausfall, aber von jedem Korper nach 
dem durch sein eigenes Naturgesetz vor
geschriebenen Gutdunken verschieden 
al.lsgefiihrt, wie auch wieder die ver
schiedene HaItung der Beine, der 
Arme, der Korper, die Kopfhaltung, die 
Halsdrehung, die Blickrichtung usw. 
zeigen. Zum Vergleich stelle ich neben 
drei Menschen drei BIumen und Bluten 

. (Abb. 174 und 175), die auch eine Be
wegung mit gemeinschaftlichem Ziele, 
das Sichumwenden zum Lichte, ge
macht haben, aber jede von ihrem 
Standpunkte aus in individueller Weise, 
wie es am besten geht. 

Dann folgt die Gruppenubung der 
Labanschule "Ergreifung des Bettlers" 
(Abb.176). Jeder der Hascher faBt von 
seinem Standpunkt aus in der ihm 
gunstigsten Weise zu, wodurch es aber 
zur optimalen Gesamtleistung kommt; 
ohne Drill und Uniform, im Gegenteil 
durch maximaleAnspannung der Indi
vidualitat. 

Ein weiteres BiJd (Abb. 177) zeigt, 
wie zwei Korper zum Zusammenklang ge
bracht werden konnen, obwohl sie ganz 

. verschiedene Stellungen gegeneinander 
einnehmen, das gleiche ausdrucken 
und in harmonisch zusammenklingender 
Weise zur Ausfuhrung bringen. 

Die Ubung der Individualitat kann 
so weit getrieben werden, daB man Be
wegungsapparate, die man sonst bloB 
im ganzen, oder stuckweise gegenein
ander benutzt, wie die Wirbelsaule, die 
sich bei den meisten verkrampften 
Menschen mehr oder weniger eckig 
biegt, in schOner, bald verstarkter, bald 
verminderter Biegung rundet, zum deut-
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lichen Ausdruck dafiir, daB gewissermaBen jeder einzelne Wirbel gegen den anderen 
hin und her gebaut wird. Man kann wirklieh sagen, wer das fertig bringt, hat in 
der Tat jeden einzelnen Knoehen, selbst in einem so komplizierten Verbande wie der 
Wirbelsaule, in der Hand (Abb. 178). 

Auf eine Nebenerseheinung moehte ioh noeh aufmerksam maehen. Das ist die 
Naektheit. leh glaube, sie hat bei diesen Abbildungen niemanden gestort. Man kann 
gar keine andere Empfindung bekommen, als die der Bewunderung dieser Hoehstleistung 

Abb. 176. Darstellung der Laban-Schule. "Ergreifung des Bettlers". Erreichung eines gemein
schaftlichen Zieles unter Herausarbeitung der Individualitat jedes Mitwirkenden. 

(Aus Giese: Korperseele.) 

der SehOpfung, die emen derartig graziosen, zweckmaBigen und anpassungsfahigen 
Organismus gesehaffen hat. Sexuell gefarbte Hintergedanken sind wie weggeblasen und 
konnten nur als eine Entheiligung empfunden werden. Aueh das ist ein durchaus natiirliehes 
Gefiihl. In Indien, Japan hat man viel Gelegenheit, in StraBen- und Badeleben mehr 
oder weniger naekte Frauen zu sehen. Entheiligt wird dieses natiirliehe Getriebe unter 
den Mensehen nur dureh die dreisten und vielleieht aueh auf Nebengedanken gestimmten 
Blieke del' Europaer, welche diese Naturandaeht entweihen. Durch die Aufzeigung des 
sohonen natiirlichen Menschenkorpers ist bei uns in dieser Richtung vieles besser geworden. 
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Es hat geradezu erzieherisch die EinfUhrung oder, iD;l Sinne der alten Griechen gedacht, 
die Wiedereinfqhrung der Nacktheit gewirkt. 

Bei dem Biide (Abb. 179), das aus einer modernen Berliner Revue stammt, empfindet 
jeder Beschauer doch nichts anderes als die Bewunderung fUr die prachtigen Menschen
karper, ganz abgesehen von dem Geschlechtsunterschied. Man widmet diese Bewunderung 
in ganz gleicher Weise dem mannlichen wie dem weiblichen Korper. Freilich darf man 

Abb. 177. "Zusammenklang" nach Selma Genthe. 
(Aus Dr. Kottelmann: Die SchOnheit 1924. H. 3.) 

/bei solcher Schaustellung einen Fehler nicht machen.Es darf kein vollreifer weiblicher 
Karper gezeigt werden; der wirkt liber das Ziel hinaus. Er enthalt alles zu expliziert. 
Eine volle reine Wirkung der Bewunderung der SchOnheit allein wird mit dem Korper 
erzielt, der aIle weiblichen Merkmale mehr eingeschlossen, impliziert, enthalt, von den 
Madchenknospen. 

Wenn von den beiden Winthers 1 betont wird, daB die Entwicklung des weiblichen 
Korpers in den letzten Generationen in zunehmendem MaBe eine Angleichung an den 
mannlichen Typus aufweist, und a us dieser V eranlassung bei den meisten gymnastik-

1 Winther, F. und H., Lebendige Form, Rhythmus und Freiheit in Gymnastik. Tanz und Sport. 
2. Auf!. Karlsruhe, G. Braun 1924. . 
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treibenden Frauen und Madchen ein entscheidender Grund, weibliche und mannliche 
Ubungenzu trennen, aueh naeh der physiologischen Seite hin nicht bestehe, so muS 
dem von naturwissenschaftlichem Standpunkte aus entschieden widersprochen werden. 
Es mag ein Irrtum unterlaufen; vielleieht handelt es sieh bei den zur Gymnastik sich heute 
drangenden Frauen schon aus einer besonderen Naturveranlagung heraus um eine starkere 
Annaherung an den mannlichen (virilen) Typus. So was hat man ja auch den Studentinnen 
nachgesagt in der Zeit, in der das Frauenstudium aufkam. Doeh ist die Verall
gemeinerung falsch. Denn jener virile Typus hat sich erschi:ip£t 1, und die jungen Damen, 

Abb. 178. Runde Rumpfbeuge. 
(Aus der Dora Menzler·Schule, Leipzig.) 

welche die Hochschule heutzutage besuchen, stehen in Liebreiz und Eignung zur Fort
pflanzung dem Durchschnitt ihrer Geschlechtsgenossinnen in keiner Weise nacho 

Es finden sich auf dem Boden der emsten wissenschaftlichen Atbeit zum mindesten 
ebensoviel Paare zusammen, wie bei offiziellen, gesellsch~ftlichen Heiratsveranstaltungen. 
Ware es aber wirklich so, daB die Geschleclrter im Begrif£ stilnden, sich mehr zu verahn~ln, 
dann erschiene das als ein Grund mehr, das spezifisch Weibliche, das durch einen 
mannlichenAusbau gefahrdet wird, erst recht herauszuarbeiten. Man vermag 
das echte Weib in der Frau zum Gluck doch nicht so leicht kunstlich auszumerzen. So hat 
man z. B. die Feststellung machen konnen, daB die Frauen trotz des bei ihnen immer 

1 Hirsch, Max, Uber das Frauenstudlum. Leipzig und Wiirzburg, Curt Kabitzsch 1920. 
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haufiger werdenden Studiums und der Erwerbsarbeit nach wie vor jede passende Ge
legenheit benutzen, urn im geeigneten Moment abzuschwenken und sich in der sich ihnen 
bietenden Ehe naturgemaB auszuleben. Es ist das eine Erscheinung, iiber die von 
mancher Seite aus geklagt worden ist 1. Mit Unrecht! Wer als Naturforscher denkt, kann 
sich iiber diesen gesunden weiblichen Sinn, der immer wieder durchschlagt, 
nur freuen. Wenn die Frau auf der Hochschule oder im Erwerbsleben etwas gelemt hat, 
so kann ihr dies fiir ihr spateres Dasein nur niitzen, ebenso wie jede anderweitige Schulung 
und Disziplinierung. DaB aber das Studium im Vergleich zu anderen eine gesundheits
schadlichere Beschaftigung ware, wird wohl allen Emstes niemand behaupten wollen. 

Abb. 179. SchOner weiblicher und mannlicher Kiirper. 
(Aus einer Berliner Revue des Theaters im Admiralspalast.) 

Nur noch ein Wort iiber die Musik. Sie wird mit Vorliebe zur Auslosung der 
Bewegungen beniitzt. Sie ist kein zufalliges Beiwerk, sondem hat einen berechneten 
Nutzen gerade fUr den weiblichen Korper. Sie lost Bewegungen aus nicht von der PlOtz
lichkeit und abgerissenen Harte, wie das Kommandowort sie haufig veranlaBt. Der Befehl 
sprirht zum Verstand und Willen, die Musik spricht mehr zum GefUhl. Sie regt Ausdauer 
und Intensitat der Bewegungsfreiheit, und, was nicht zu vergessen ist, die Lust an. Sie 
bringt geistige und korperliche Krafte gleichsam in FluB und weist ihnen die Richtung. 
Sie steigert vor allen Dingen das Einfiihlungsvermogen. 

Eine besondere Ausdrucksweise fiir die modeme Korperkultur, vielleicht ihr 
Gipfelpunkt, ist die rhythmische Gymnastik. Sie wird besonders von Bode, Miinchen, 
und dem Seminar fiir klassische Gymnas tik, L 0 h el and (Dirlos bei Fulda), Dalcroze 
und Dr.Freund,HelleraujetztLaxenburg, gepflegt. Auch unserehallesche Schule von 
Frl. Hedwig Nettebohm befleiBigt sich mit bestem Erfolg gerade dieser Seite der 
Korperkultur. Unsere Studentinnenriege bewegt sich in dieser Richtung. Eigentlich 
arbeitet heute keine Gymnastikschule mehr ohne den Begriff des "K 0 r per r h y t h m us". 

1 Literatur tiber diese Frage bei Max Hirsch, 1. c. S. 53. 
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Hier ist vielleicht:der Versuch einer Begriffs b esti mm ung des Korperrhythmus 
am Platze, weil man uber ihn sich sehr haufig recht unklar ausdruckt. lch kann 
nur sagen, was ich mir, nachdem ich mich zu orientieren versucht habe, dabei denke. 

Mit Musik und musikalischem Metron hat jedenfalls der Rhythmus, den ich jetzt 
meine, direkt nichts zu schaffen 1. Man konnte ihn hOchstens vergleichweise die "Eigen
musik einer Personlichkeit" nennen. Gemeint ist die angeborene Zwanglosigkeit, 
die dem damit Ausgezeichneten alIes leicht macht, ihn alIes ohne Anstrengung in bester 
und reichster Form, daher in einer die Umgebung ansprechenden Weise tun laBt. Die 
Gabe ist angeboren, jedem mehr oder weniger. Jeder kann daruber wachen, daB sie ihm 
nicht beim Einzwangen in unsere alles nivellierende und aIle Bewegungen vereckende 
Umwelt verloren geht. Es ist als eigenes Verdienst anzurechnen, wenn die schOne Natur
gabe in hOchster BIute erhalten und zur Vollendung entwickelt wird. 

Abb.180. Es ist leichter zu sagen "Wer hat Rhythmus?" als "Was ist Rhythmus?" 
Die beiden Rehe haben zweifellos Rhythmus, d. h. Haltung und. Bewegung nach dem kleinsten Zwange. 

(Nach einem Aqual'ell von Prof. Arnold-Schierke.) 

Wir bewundern nicht umsonst in der Natur das Spiel des Windes und der Wellen, 
das stete Sichselbstuberholen eines Wasserfalles, das Sichwiegen der Zweige im Winde, 
(Abb. 174), das Sichzuwenden der BIumen nach der Sonne (Abb. 175), die entzuckenden 
Bewegungen eines Rehes (Abb. 180), gleich zierlich in der ruhigen Gemachlichkeit und 
Beschaulichkeit, aber auch nicht verunziert durch die Erregung; im Gegenteil, dann 
erst recht bezaubernd in ihrem MaBhalten. Es ist leichter sagen, wer hat Rhyth
mus, als was ist Rhythmus. "Anmutige Selbstverstandlichkeit" (Suhe) ist auch 
eine gute Bezeichnung. 

Wenn wir nur auf den Korper sehen, ki.innen wir das, was uns so elegant anmutet, 
"Betatigung nach der groBten physiologischen Bewegungsfreiheit" nennen. Wenn wir 
aber den dahinter stehenden Geist ins Auge fassen und alles korperliche Geschehen nur ala 
Ausdrucksbewegungen des Geistes werten, und darunter begreift jeder Sprechen und 
Schreiben - man muB aber im weiteren Sinne auch Haltung, Mimik, Handbewegungen, 

1 Suhe Werner, Rhythmische Gymnastik als Heilfaktor. Telos. Febr. 1925. H. 8. 
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den ganzen Korper und sein Gebahren, jede Handlung Jihd jedes Werk dazu reCMen,
dann kommen wir nicht mehr mit dem Begriff der groBten physiologischen Bewegungs
freiheit aus. Er wird zu matt, farblos, hausbacken. tiber der physiologischen Bewegungs
freiheit, dem Spiele der Gelenke und anderen Bewegungsapparaten, waltet ein hOheres, 
ehernes Naturgesetz. Das ist - ich muB es immer wieder sagen, weil es nun einmal keinen 
besseren Ausdruck dafiir gibt - "der kleinste Zwang" 1, der geringste Aufwand von Kraft, 

Abb. 181. Arbeit und scblechte Pflege verkiimmern und veraltern vorzeitig den Korper. 

der zugleich die hOchste Wirkung hervorbringt. Beim Menschen ist nicht alles, wie die 
alte-Physik.so , gernwollt~"kausa,l bedingt, es ist wie in allem Orga,nischert und wie auch 
die moderne Physik mehr und mehr zugibt, final, durch den Zweck bedingt. Damit ist beim 
Menschell zugleich die Reichweite seiner geistigell Selbstbestimmung in seiner Lebens
gestaltullg abgesteckt. Wie in der Ausbildung des Korpers zur eleganten Leistung, so 
spielt das Haushalten mit den Kraften in der Ausbildung des Geistes, besonderes seiner 
Hauptauswirkung, dem Denken, eine hervorragende Rolle. In der Natur steckt allent-

1 Sellhei m, . Geburt und Geburtshilfe nach dem kleinsten Zwang. Klin. Wochenschr. 2. Jahrg. 
Nr. 36. 1923. 
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halben Rhythmus, Entfernung von der Natur verdirbt den Rhythmus. Darauf solI lloch 
kurz an Hand einiger Bilder eingegangen werden. 

Ein Bild will zeigen, wie Arbeit, vor aHem iibermaBige Arbeit gepaart mit 
schlechter Emahrung, verbaBlicht und frUhzeitig veraltert (Abb. 181). Wahrend, wie es 
auf einem anderen Bild von derselben Rasse zum Ausdruck kommt, Schonung und gutes 
Leben ein besseres, scMneres Aussehen fordert (Abb. 182). 

Auch das nachste Bild (Abb. 183) gibt im Vergleich mit zwei spateren (Abb.185 
und 186) einen Begriff, wie die Arbeit um der Arbeit willen, wie sie die Kultur erzeugt hat, 

Abb. 182. Wohlleben und Pflege verschOnern den Korper und halte ihn jugendIich. 

die Korper eckig macht, versteift und verkrampft. Es handelt sich beide Male um Ein
wohner von Ceylon. 

Das, was man von der korperlichen Arbeit sagen kann, gilt auch mehr oder weniger von 
der geistigen Anstrengung. Die Frauen werden durch des Dienstes immer gleiche Anforde
rungen in ihrem Aussehen vermannlicht, wozu natiirlich auch beitragen mag, daB sich viele 
Frauen ihrer Naturanlage entsprechend zu derartigen Berufen hingetrieben fiihlen (Abb.184). 
Man kann jedenfalls nicht leugnen, daB nach dieser Photographie unseren weiblichen 
Vertreterinnen im Reichstag sich ein gewisser vermannlichender Zug aufgepragt hat. 

Wie prachtig sich die Korper in der freien Natur durch die funktionelle Ubung nach 
allen Seiten hin ohne einseitige Belastung mit Arbeit und Berufsarbeit zur Mchsten Eleganz 
entwickeln, zeigen uns die Bewohner von Ceylon. Der schone Ban des Korpers ist in allen 
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Lebensaltern yom Knaben tiber den Vater bis zum GroBvater erhalten (Abb. 185). Man 
bemerkt (Abb. 186), mit welcherLeichtigkeit die Frauen die immerhin schon groBen Kinder 
tragen. Sie ttm dies vermittels eines Kniffes, eines Vorteiis. Die Kinder sitzen rittlings 

Abb. 183. VerhaJ3lichung des K6rpers bei Eingeborenen von Ceylon durch Arbeit nach europiiischem 
Muster. 

auf der Htifte. Die Frauen besorgen also diese Arbeit mit dem kleinsten Zwang, 
d. h. sie erreichen instinktiv die groBte Kraftleistung mit dem kleinsten Kraftaufwand. 
Hier tritt uns deutlich ein Grundgesetz, das in der Natur tiberall herrscht und nach dem 

Abb. 184. Vermannlichung der Frau durch mannlichen Geistesausbau oder Hingezogenwerden 
von Frauen mit mehr mannlicher Veranlagung zu mehr mannlichen Berufen. 

(Nach einem Bilde aus dem Weltspiegel des Berliner Tageblattes: Weibliche Mitglieder des Reichstages.) 

wir uns, wenn wir weiterkommen wollen, in unserer modernen Korperkultur auch wieder 
richten miissen, entgegen. Darauf heruhen, wie wir sahen, z. B. die beste Ausnutzung 
der Arbeitskraft nach dem Taylor - System, undauch, der Ersatz der uns verloren 
gegangenen nattirlichen Ausarbeitung des Korpers durch die moderne Gymnastik. 



Natiirlicher Rhythmus bei Naturvolkern. 

Abb. 185. Schoner Bau in allen Lebensaltern vom Knaben tiber den Vater 
bis zum GroBvater. Inder. 
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Abb. 186. Prachtige Entwicklung der Korper in der ungebundenen Natur auf Ceylon. Die Menschen 
entstammen demselben Volksschlagewie die Arbeiter in Abbildung 183. 
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Jedenfalls steckt in diesen Korpern der Naturmenschen etwas, was man als Rh!thmus 
bezeichnen kann . 

. Man beachte'den Korperrhythmus bei dem Friichtepfliicker auf Ceylon (Abb. 187). 
Er zeigt nicht mehr Muskeln und Muskelanspannung als unbedingt notwendig. 

Auch der Schnellauferpostbote hat nie rhythmische Gymnastik getrieben und kann 
sich ohne aIle Anstrengungen wie ein Taschenmesser zusammenbiegen (Abb. 188). 

Das gleiche beweist die edle Haltung eines Inders (Abb.189), der freilich auch keinen 
durch Hosentrager usw. verschniirten Korper hat. 

Abb.187. Natiirlicher Rhythmus im Kiirper auch bei naturgemaBer Arbeit. Eingeborener von Cey1on. 

Dann sei an das Bild erinnert, welches den edlen Gang der Inder (Abb. 189) zeigt. 
Das ist wirklich ein Schreiten, ein Vorfiihlen und Besitzergreifen des Bodens mit dem FuBe. 

Das Siamesenmadchen (Abb. 190) hat einen vollkommen durchgearbeiteten rhyth
mischen Korper. Keine Gymnastik, Naturrhythmus. 

Das gleiche kann man von der kleinen Teepfliickerin auf Ceylon (Abb. 191) sagen. 
Das sind alles natiirliche, nackte Korper, zum Unterschied von den Produkten, die uns 
unsere Kiinstler hierzulande vorsetzen, namlich zum Zwecke der Malerei ausgezogene, 
aber im iibrigen unter der Kleidung n;tehr oder minder verkiimmerte Korper. 

Diesen Rhythmus, diese individuelle Beweglichkeit sehen wir auch bei der Massen
wirkung, z: B. im Volksgemenge auf der StraBe von Ceylon (.Abb. 192). Die einzig steife 
Figur, in der aIler Rhythmus und aIle Individualitat unterdrffckt ist, bildet in jener U m
gebung der englische Policeman. 
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Rhythmus schlummert auch noch in unseren Kinderkorpem (Abb. 193). Er muBte 
nur weitergebildet, erhalten und vervollkommnet werden. und durfte nicht unter der Scha.b
lonisierung, dem gewohnlichen Drill und Berufsleben verkummem, wodurch der Korper 
einseitig gestaltet wird. 

Verloren gegangener Korperrhythmus kann wieder erweckt werden. Vorausgesetzt 
wird, daB jedem lebenden Korper eine, wenn auch oft gehemmte rhythmische. Gesetz
maBigkeit von Haus aus innewohnt. 

Abgesehen von dem verschiedenen Korperbau bedingen Atmung und Herzschlag, von 
denen doch der Eigenrhythmus abhiingt, und die verschiedene seelische Einfuhlung, daB jeder 
Schuler bei unseren modemen Bestrebungen, den verloren gegangenen Rhythmus wieder zu 
gewinnen, anders arbeitet. Dieses Individuelle, das sich im Eigenrhythmus ausspricht, willd 

Abb. 188. Natiirlicher Rhythmus bei einem Schnell
Iiiufer, Postboten. Eingeborenen von Borneo. 

bei der Korpergymnastik nicht wie bei manch 
anderer Disziplinierung unterdruckt, sondem 
zu erhalten gesucht und herausgearbeitetl. Die 
Individualisierungwird auch in den Korper hin
ein fortzusetzen gesucht. Fur das Seminar fUr 
klassische Gymnastik ist in erster Linie als 
eine Art Eigentakt des Korpers die Atmung 

Abb. 189. Edle Haltung eines Inders, der niemals 
Hosentriiger getragen hat. 

Bewegungsansporn. Sie ,,,-ird in noch hOherem Grade, wie die Musik zur Erweckung 

des Rhythmus benutzt. 
Die Schulerin solI durch Lockerungsubungen ihre Bewegungen von der Atmung 

fiihren lassen. Sie lemt beim Trainieren ihrer Muskeln den Einatmungsimpuls als 
Kraft- und Spannungstrager gebrauchen, bei der Ausatmung sich aufzulockem und in 
der Atempause sich in Sammlung neuer Kra.ft ruhen zu lassen 2. 

Es ist ein glucklicher Gedanke, diese lebenswichtigste Muskelbewegung, die den 
ganzen Korper fortwahre:p.d durchzittert, herauszubilden und in den Mittelpunkt des Korper. 
getriebes zu stellen. AlIe Schulen der rhythmiRCbf'u Gymnastik le~en groBen Wert auf 

1 Mender, Dora, .. c. S. 27. 
2 Winther. A. und H., 1. c. S. 168. 
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Respektierung def Atmungsfunktion. Da diese Ubungen aus der Eigenart des Menschen 
hervorgehen, so mussen sie auch· dem Geschlechte, von dem ja jedes s einen 
besonderen Atmungstypus hat, entsprechen und darauf ist Rucksicht zu nehmen. 
Die moderne Korperkultur hat ein hohes letztes Ziel. 

Neben der Korperbildung oder vielmehr durch sie wollen aHe diese Schulen mehr 
oder weniger auf das Zentrum des Triebwerkes, auf die Seelenbild ung einwirken und den 
"verkrampften" Menschen vom Mechanismus und Materialismus unserer 
Zeit wieder losen. Die Frau z~igt ja gerade nach der Seite des Gemuts tiefere Ver
anlagung. Und so sind denn diese Schulen 
auch meist von Frauen gegrundet und haben 
sich · naturgema.B vor aHem . der Erziehung 
des weiblichen Geschlechtes angenommen. 
Hier eroffnen sich aussichtsreiche Wege, denn 

Abb. 190. Natiirlicher Rhythmus bei 
einem ,Siamesenmadchen. 

Abb. 19l. Natiirlicher Rhythmus bei einer Tee. 
pfliibkerin auf Ceylon. 

die korperliche Erziehung der Frau "fur ihren . Zweck" liegt bei uns noch sehr dar
nieder, sie mu.B auf eine ganz neue Grundlage,weitsichtigeben auf diesen Zweck gesteHt 
werden .. Nur so kann man der physischen und psychischen Natur der Frau gerecht 
werden und der Frau ihre Zufriedenheit wieder geben. 

Der Wichtigkeit der kOrperlichen und seelischen Erziehung entsprechend werden 
die gemachten fruchtbaren Anfange einer geschlechtsberucksichtigenden, ge
schlechtsgebundenen Ausbildung und Pflege des Frauenkorpers nicht langer 
auf Privatschulen, die viel Zeit und Geld kosten - zwei Punkte, die fur die Mehrzahl der 
Menschen ausschlaggebend sind - beschrankt bleiben durfen. Die Gewinne, die wir der 
Initiative privater Unternehmen verdanken, mussen gewissephaft gepriift und ihr Erge bnis 
auf den allgemeinen Schulunterricht besonders auf deuVolksschulunter-
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richt ubertragen werden, wenn wir wirklich ganze Arbeit leisten und die Allgemein
heit des Volkes, in der wir unsere Kraft und Zukunft verankert wissen, erfassen wollen. 

Unsere vorzuglichen o£fentlichen hall esc hen Schulen haben, soweit ich sehe, schon 
ganz gute Anfange gemaohtl. 

Bei der Ubertragung des Herausarbeitens des Rhythmus aus der privaten Hand 
in die Offentliche Anstalt soUte eine ganz asthetische Rucksicht walten. Fur dieses 
zum Bluhen- und Gedeihenbringen des Korpers muBte ein wurdiger R a u m zur 

Abb. 192. Rhythmus im Volksleben auf der StraBe in Ceylon. 
Die einzig steife Figur bildet in dieser Umgebung der englische Policemann. 

Verfugung stehen. Hellerau ist in dieser Richtung vorbildlich geworden. Ein Tempel der 
Musen ware gerade gut genug, um das Schone und Nutzliche, dem dort gedient werden 
soIl, zu unterstreichen 2. Eine solche Ehrung der Korperausbildungskunst durch ein 
wurdiges Gebaude wurde nicht nur den Pionieren und begnadeten Lehrern auf dem Gebiete 
der rhythmischen Gymnastik den gebUhrenden Dank der Menschheit zum Ausdruck 
bringen. Die dem Werte der Sache angepaBte Ubungsstatte muBte auch die Lernenden 

1 Gilt, wie oben erwahnt, auch fiir ganz PreuBen. 
2 Ich miichte bei di.eser Gelegenheit meinen persiinlichen Dank allen Lehretn der Gymnastik, insbe

sondere Frl. Nottebom mid Frau Hild-Gempf in Halle und Herrn Dr. Freund, Hellerau aus
sprechen fiir die Liebenswiirdigkeit, den Eifer und die Griindlichkeit, mit. der sie mich in das Wesen 
der rhythmischen Gymnastik einzufiihren gesucht haben. 
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erheben und aller Welt die Heiligkeit der Bestrebungen der Korperausbildung un seres 
Volkes vor: Augen fiihr:en. Denn die dortige Entfaltung des wahren Mensehen 1st Dienst 
am eigenen Volke, Dienst am Vaterlande und Mutterlande. 

Es ist das ein Verlangen und ein Gefiihl, das man weder in der Turnhalle, noch auf 
dem Spiel- oder Sportplatz in diesem Ma.6e jemals bekommt. Wohl nur deshalb, weil 
jene Ubungen des Korpers mehr an der Oberflache haften und sieh nieht in der Weise 
verinnerliehen wie die Herausarbeitung des individuellen Korperrhythmus. 

Abb. 193. Natiirlicher Rhythmus schlummert auch im K6rper unserer Kinder. 
(Aus Stratz: Der K6rper des Kindes.) 

Die gesehilderten Bestrebungen sind oft bei aHem Guten, was sin gebraeht haben, 
noeh reiehlieh unklar: in ihren Zielen und in den Wegen dazu. Manehes sieht noeh wie 
Spiel und Spielerei aus, und doeh verbirgt sieh dahinter ein tiefer Ernst und vielfaeb ein 
zielstrebiges, wenn aueh noeh oft genug unbewu.6tes Wollen. 

Das Interesse an der Korperkultur ist naeh dem Lebensalter verschieden. 
Die Jugend freut sieh ohne weiteres ihres Korpers. Sie bringt den Rbythmus mit. Et 
mu.6 nur herausgearbeitet, gepflegt und erhalten werden. Das herannahende Alter mit 
der Reue uber Unterlassungen in der Korperkultur versueht vor Toresseblu.6 noeh etwas 
herauszuschlagen. Das mittlere Alter versteift in der Sorge um den Berur und um die 
Kinderaufzueht. 

Noch eine ganz besondere Erseheinung maeht sieh geltend. Am meisten drangen 
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sich von den jungeriMadchen diejenigen zur Korperkultur, die in bezug auf ihr a uBeres 
von der Nat ur b enach teiligt wurden. Sie ~olien noch durch Betonung der funktionellen 
Entwicklung verbessern und nachholen, was ihnen in ihrer Entwicklung die natiirliche 
Anlage versagt hat. Es geht hier, wie ich es einmal in einem Verein fiir die Reform der 
Frauenkleidung gesehen habe. Die Mitglieder hatten ihrer Korperbeschaffenheit nach nicht 
viel von derReform derFrauenkleidung zu erwarten gehabt. Was ihnen notgetan hatte, 
ware eine Reform ihres von Natur aus benachteiligten Frauenkorpers gewesen. In ahn
licher Weise soIl auch die Korperkultur dazu herhalten, durch funktionelle Ubung Mangel 
der Naturanlage auszugleichen. DaB in dieser Richtung ihr Wirken nur Stiickwerk bleiben 
muB und keine Vollkommenheit erzielt werden kann, liegt auf der Hand. Man hat sich 
dann eben mit weniger zufrieden zu geben und darf nicht zuviel verlangen. Das Streben nach 
VoIlkommenheit ist jedenfalls schon lobenswert. AIle Versuche weisen einen guten Kern auf. 

Diesen wollen wir zum Schlusse noch deutlich zu machen suchen. Wenn auch moderner 
Ausdruckstanz und rhythmische Korperkultur von anderen Ausgangspunkten ausgehen 
und auf andere Ziele lossteuern, wie geschlechtsbetonte Ubungen, so sind sie doch geeignet, 
eine systematische und dem weiblichen Korper liegende Schulung durch
zufiihren. Alle Systeme fangen mit der bloB en Ubung der Bewegungsapparate an 
und schreiten dann iiber Innervationsiibungen und Disziplinierungsiibungen fort zu 
dem freilich von den wenigsten erreichbaren Hochstziele, ihres eigenen Korpers bewuBt 
zu werden und seine eig.ene Sprache zum Ausdruck zu bringen. Aber schon das Bestreben, 
den Weg dahin, soweit es geht, zuriickzulegen, bringt geniigend Gewinn. 

Jedenfalls wird durch solche korperliche Schulung im leichten Spiele der Bewegung 
eine Gewandtheit bewirkt, die dem weiblichen Korper zur Zierde und zum Vorteil zugleich 
gereicht. Das Ziel wird bewu.Bt oder unbewu.Bt verfolgt. Das alles, was ich vom natur
wissenschaftlichen Gesichtspunkte aus unbefaDgen vorgebracht habe, enthalt einen tiefen 
echt kulturellen Sinn. Wahre Schonheit ist schlie.Blich doch nichts anderes 
als Gesundheit und Zweckma.Bigkeit. Die wahre SchOnheit, die der Frauenkorper 
in seiner Art anstreben soIl, gewahrleistet ihm auch den besten Erfolg auf dem Gebiete 
seiner ernst en Bestimmung. Sie befahigen den Mutterorganismus zum schadlosen Uber
stehen der gewaltigen Fortpflanzungsleistung, durch welche die Frau sich unsterbliche Ver
dienste um die Menschheit erwirbt. Das gilt ganz besonders fiir unsere heutige ver
krampfte Zeit. So lernt die Frau das, was sie seither nur unter einem durch die KuItur 
gesteigerten Zwange durchfiihren konnte, mit dem kleinsten Zwange zu vollbringen. 

Gerade weil wir heute ein gedemiitigtes, zerrissenes und zermiirbtes - vielfach 
auch zielloses, zum mindesten in seinen Zielen unklares - Vaterland haben, miissen wir 
e in e Zielsetzung unentwegt im Auge behalten. Erst mu.B die MuttBr ihrer Familie und dem 
Staate gesunde Kinder schenken, dann soIl der Knabe zur Wehrhaftigkeit, das Maclchen 
zur Mutter erzogen werden. Nur so werden wir in unseren Korper und in unser ganzes Ver
haltnis zur Umwelt und nicht zum wenigsten in das Verhaltnis zu den anderen Volkem 
als oberstes Kultur- und Naturgesetz wieder Ordnung bringen konnen. Wir wollen nicht 
mehr und nicht weniger als ein um seine Gesundheit von allen beneidetes Yolk 
werden. Wir wiinschen im friedlichen Wettbewerb, wie es immer deutsches Streben gewesen 
ist, einen Platz im Leben, unseren Anlagen entsprechend, auszufiillen. Das ist nicht nur 
national, das ist im besten Sinne des Wortes i~ternational, es ist menschliche Pflicht. 
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Ihrer Erfullung solI uns die umsichtige Pflege der Korperkultur wieder zufUhren. 
Nur in einem gesunden Korper vermag sich ein gesunder Geist zu entwickeln und zu 
betatigen, und nur solche Korperseelenharmonie macht zufrieden. Wenn es uns gelingt, 
gerade das jedem einzelnen Menschen, jedem Alter und Geschlecht, jeder Begabung 
Individuelle zu erhalten und heraus zu entwickeln, so hat die anbrechende Zeit 
gegenuber der alten, so jah versunkenen mit ihrer Uniform und Schablone in Kleidung, 
Tatigkeit und Menschlichkeit noch einen groBen Vorteil errungen. Gleichmacherei heiBt 
Unterdruckung, Herausarbeiten und Lebenlassen der Individualitat bedeutet Freiheit. 
DafUr kann der Blick und der Sinn nirgends besser gescharft werden als bei der Korper
pflege und Korperkultur. 

Der Rhythmus ist etwas, von dem jeder sein Teil in sich tragt und zur best en Geltung 
zu bringen die Pflicht hat. Rhythmus und die stets mit ihm gepaarte Individualitat sind 
das Stuck Freiheit, das man auch in unserer von allen Seiten eingeengten Kulturepoche 
immer noch verwirklichen kann. Nur ist man an dem, was bei diesem Entwicklungsgange 
aus einem wird, selbst schuld. 

Daher die ganz allgemeine Bedeutung einer naturgemaBen Erziehung von Korper 
und Geist. Das ist Sinn, Geist und Ziel der Kultur, die sich als "Korperseelenkultur" 1 

so stolz, aber auch so treffend bezeichnet: 
Wenn es uns recht schlecht geht, erschallt immer der Ruf: "Zuruck zur Natur!" 

In unserem FaIle bedeutet die Frau das lebendige Bindeglied zwischen uns und der Natur. 
Sie wird uns gewiB nicht im Stiche lassen! 
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Grundri13 der Sauglings- und Kleinkinderkunde 

Von Professor Dr. st. Engel, Dortmund 
mit 3 T a f e 1 nun d 152 T ext a b b i I dun g e n 

GrundriG der gesundheitlichen Sauglings- und 
Kleinkinderfiirsorge 

von Dr. Marie Baum, Karlsruhe i. B. 
Mit 14 Textabbildungen 

Elfte und zw(Jlfte erweiterte und umgearbeitete Auflage 
In Halbleinen gebunden 7.50 RM. 

Der geschatzte GrundriB ist dieses Mal durch die Einbeziehung des Kleinkindesalters er
weitert worden, wie es der Entwicklung der (Jffentlichen FiirsorgemaBnahmen entspricht. Die 
Vorziige der friiheren Auflagen, Beriicksichtigung aller wichtigen praktischen Allgemein
und Einzelfragen, iiberlegene Sachkenntnis, gliickliche Auswahl des Gebotenen und Ver
meidung alles wissenschaftlichen und pseudowissenschaftlichen Ballastes besitzt auch der 
neu hinzugekommene Teil, der mit der Einbeziehung der Entwicklungs- und Ernahrnngs
storungen, der hauptsachlichen Krankheiten, der Korperpfiege und der MaBnahmen zur 
Forderung der geistigen und korperlichen Fahigkeiten eine willkommene Erganzung bildet. 
Marie Baums iibersichtliche Besprechung der sozialen Seite des Gegenstandes erscheint 
als gegenwartig unentbehrliche Vervollstandigung des rein arztlichen Abschnittes. Das Buch 
ist seiner Fassung nach fUr gebildete Laien und fiir Sanitatspersonen gedacht und trifft 
meines Erachtens nach Form und Inhalt das Richtige. Fiir den, der dafiir Sinn hat, wird 
die Lektiire auch durch den vortrefflichen Stil zu einem GenuB. 

Ober das eheliche Gluck 
Erfahrungen, Reflexionen und RatschIage eines Arztes 

Von Hofrat Dr. L. Loewenfeld, 
Spezialarzt flir Nervenkrankheiten in Mlinchen 

Vierte Auflage - Steif kartoniert 7.- RM. 
Wenn sich das eheliche Gliick aus Biichern lernen lieBe, so brauchte es hinfort keine 

ungliicklichen Ehen mehr zu geben; denn was sich iiber dieses Thema iiberhaupt sagen laBt, 
das gibt Verfasser in seinem reifen und von ernster Vertiefung zeugenden Werke. Das Er
scheinen der vierten Auflage nach verhaltnismaBig kurzer Zeitspanne beweist, daB das Buch 
Anklang gefunden hat und hoffentlich weiter linden wird, urn so mehr als es unter den 
heutigen sozialen Verhaitnissen, nachdem der Weltkrieg soviel zerrissen und zersetzt hat, 
ein besonders wertvolles Bestreben ist, den ungliicklichen Ehen mit ihren Nachteilen fiirdie 
Nachkommenschaft entgegenzuwirken. Eine wohltuende Khuheit der Denkweise und der 
Spraehe zeichnet das Buch vor vielen anderen zeitgen(Jssischen Werken iiber verwandte 
Gegenstande aus.' Berliner klin, Wochenschrift. 

Das vorliegende Buch ist ein solches, wie es heute nicht viele gibt, obgleich solche 
Belehrungen, wie sic das Buch giht, fiir Manner und Frauen einen groBen Segen bringen 
miissen. Wir wiinschen dem inhalts- und umfangreichen 398 Seiten starken Buche die 
weiteste Verhreitung, denn es kann nnr Gntes schaffen, wo es verstandig gelesen und seine 
Erfahrnngen vertrauensvoll nachgeleht werden. Die Mutter. 

Sexualleben und Nervenleiden 
nebst einem Anhang: 

Ober Prophylaxe und Behandlung der sexuellen Neurasthenie 
Von Hofrat Dr. L. Loewenfeld, N ervenarzt in ~iinchen 

Sec hs t e, verm eh rt e un d z urn Teil u mg e ar b ei tet e Au fl age 
8.- RM.; gebunden 10.- RM. 

Das Werk ist ein Trost fiir aIle, deren Nervensystem durch falsches 
Handeln und namentlich durch falsche VorstelIungen gelitten hat. Die 
Empfehlung seiner Lektiire diirfte geradezu mit als ein Mittel fiir die Heilnng von manehem 
verstandigen Arzte verwendet werden. Noch wiinsehenswerter aber erschiene es, daB aus 
solchen Werken junge - und alte - Lente ihr Wissen sehopfen, ehe sie Sehiff
bruch gelitten, Sie wiirden sich nieht nur vor unnotigen Geldverschwendereien, 
wie z. B, fiir die mit so aufdringlicher Reklame angepriesenen, durchaus nicht 
immer ungeflihrlichen Apparate oder Ratgeber, sondern auch vor vielen seelisehen 
Irrungen und Qualen schiitzen und eine natiirliche und verstandige Auffassung sieh zu 
eigen machen, deren Wert fiir das N ervensystem ein ganz au3erordentlieher ist, 

Miinchener Neueste Nachrichten. 



Verlag .von J. F. Bergmann in Munchen. 

Das Herz uod die Blutgefai3e 
Ein Wegweiser zur richtigen LebensfUhrung 

fUr gesunde und kranke Menschen 
Von Dr. W. Schweisheimer in Munchen 

Mit 26 A b b i I dun g e n i m T ext 
Steif kartoniert 4.- RM. 

Das Buch gibt dem Laien einen Einblick in die wichtigsten Funktionen unseres Korpers, 
soweit sie - mittelbar oder unmittelbar - von der Her1ltatigkeit abh1ingig sind. Es ist ein 
ungemein lehrreicher Dberblick iiber das groBe Heer der Herz- und GefltBleiden, die unserem 
Zeitalter - man kaun wohl sagen - den Stempel aufdriicken. Der Leser erhltlt wertvolIe 
Hinweise fiber die Verhiitung aller dieser Krankheiten, unter denen die Arterienverkalkung 
eine besonders wichtige Rolle spielt, und fiber die Lebensfiihrung bei krankem Herzen. Ein 
besonderer Abschnitt behandelt die in unserer Zeit so oft erorterten Beziehungen zwischen 
Herz und Sport. Wesentlich erleichtert wird das Verstandnis, zumal der anatomischen und 
physiologischen Verhaltnisse, aber auch der einzelnen Krankheitsformen durch die vorziiglich 
wiedergegebenen Abbildungen. Der Tag, Berlin. 

Dickwerdeo uod Schlaokbleibeo 
VerhUtung und Behandlung von Fettleibigkeit und Fettsucht 

Von Dr. W. Schweisheimer in Munchen 
Z wei teA u fl age -. Mit 14 A b b i I dun g e n i m T ext 

Steif kartoniert 4.S0 RM. 

In diesem Buch zeigt der bekannte medizinische Schriftsteller, wie ohne jede Schadigung 
der Korper schlank und leistungsfahig gehalten werden kann. Die amerikanischen und eng
lischen Schlankheitsbestrebungen, soweit sie nicht ausarten, soIl ten auch von uns iibernommen 
werden. Gesundheit und langes Leben sind die Folgen. Weiterhin werden die Wege zur 
Verhiitung und Behandlung der Fettleibigkeit und Fettsucht gewiesen. Jedem, den es angeht, 
kann dieses gescheite und wirklich brauchbare Buch, das in groBer Mannigfaltigkeit die 
Ursachen fiir das Dickwerden darlegt, empfohlen werden. Lehrreich sind die Bilder und 
Tafeln; eine zeigt, daB von iibermaBig beleibten Menschen das 70. und das SO. Jahr von 
vielwenigern erreicht wird, als von Schlanken. Auf den 140 Seiten ist wohl alles zusammen_ 
getragen, was sich fiber den heiklen Gegenstand sagen IltBt. Kiirntner Tagespost. 

Schlaf uod Schlaflosigkeit 
Ein Weg zum Schlafenlernen 

Von Dr. W. Schweisheimer in Munchen 
Mit sieben Abbildungen im Text 
Kartoniert 4.20 RM. - Gebunden 5.10 RM. 

Ein vorziigliches Buch, ein Trost fiir die vielen Mitmenschen, die an schlaflosen Nltchten 
leiden. Die Schlaflosigkeit ist keine Krankheit, sondern das Zeichen einer Storung im Korper, 
die korperlichen, seelischen, nervosen Ursprungs ist. Eine unheilbare nervose Schlaflosigkeit 
gibt es nicht, wenn man die Ursache ausfindig macht. Die Behandlung der Schlaflosigkeit 
gipfelt darin, die Ursache zu finden, dann ist die Heilung sicher. Ein besonders praktisch 
wichtiges Kapitel ist der Hygiene des Schlafens gewidmet und dem Schlafe des Kindes in 
den verschiedenen Altersstufen, fiir die Erzieher und Miitter sehr lehrreich. Die Art der 
Behandlung der Schlaflosigkeit soil sich zunltchst auf die physikalischen "naturgemltBen" 
Heilmethoden werfen, von der Korperbewegung, Massage, Elektrischen-, Luftbader- bis zur 
Wasserbehandlung; es folgt die seelische Behandlung von der Suggestion bis zur Hypnose. 
Als letztes und unterstfitzend sollen die chemischen Schlafmittel angewandt werden, haupt. 
sltchlich urn eine einmalige rasche Wirkung zu erzielen, z. B. bei korperlichen Schmerzen. 
Eine Gewohnung ist zu vermeiden. Die U rsache der Schlaflosigkeit zu erforschen, bleibt die 
Hauptsache, was haufig sehr schwierig und manchmal nur in lltngerer Sanatoriumsbehandlung 
erforscht werden kann, wenn der Arzt und Priester in einer Person aIle geheimsten Gedanken 
und Sorgen des Hirns und Herzens herausholt; und dann gibt es eine unheilbare nervose 
Schlaflosigkeit nicht mehr, wenn der nagende Wurm gefunden. Hannoverscher Anzeiger. I 
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