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Vorwort. 
Die vorliegende Arbeit ist aus der Praxis entstanden und will 

der Praxis der Kleinkinderfiirsorge dienen. Die wissenschaft
lichen Grundlagen, ohne die eine ersprieBliche Fiirsorgetatigkeit 
nicht denkbar ist, sind in knappen Umrissen dargestellt, soweit 
sie als gesichert gelten k6nnen. Dagegen sind alle technischen 
Einzelheiten fUr Einrichtung und Betrieb der Anstalten ausfUhr
lich dargestellt und durch Abbildungen, Plane, Kostenanschlage 
usw. erlautert. 

Der besonderen Artung der Kleinkinderfiirsorge entsprechend 
ist das Biichlein in gemeinsamer Arbeit von Arzt und sozial ge
schulter Erzieherin entstanden. Nur in solchem Zusammenwirken 
kann auch die praktische Arbeit am Kleinkind erfolgreich betrie
ben werden. Mit dem Inkrafttreten des Reichsjugendwohlfahrts
gesetzes sind gerade der Kleinkinderfiirsorge neue Wege und Ziele 
gewiesen. Es gilt, die Anstalten und Einrichtungen des Kinder
schutzes immer mehr organisch einzugliedern in den Gesamt
aufbau der Fiirsorge, insbesondere sie dienstbar zu machen dem 
Wiederaufbau der durch Krieg und Nachkriegszeit schwer er
schiitterten Familie. 

Wir erbitten fUr unsere Schrift das Interesse aller derjenigen, 
die zur praktischen Mitarbeit an der Erziehung lind Pflege des 
Kleinkindes berufen sind, Kindergartnerinnen, Hortnerinnen, 
Jugendleiterinnen, Fiirsorgerinnen, Sozialbeamten, Jugendamts
leiter, Sozialarzte und vor allem der Mitarbeiter und Mitarbeite
rinnen aus den Kreisen der privaten Wohlfahrtspflege. Auf 
keinem Gebiet der Fiirsorge ist die Mitwirkung der privaten 
Wohlfahrtspflege so stark geschichtlich gegriindet und so unent
behrlich wie gerade bei der halboffenen Fiirsorge fUr das Kleinkind. 

Die photographischen Abbildungen, die unserm Biichlein 
beigegeben sind, wurden dankenswerterweise von Herrn Photo
graphen Miihlpfordt in Barmen, Altermarkt, zur Verfiigung 
gestellt. 

Barmen, Mai 1926. 

Th. Hoffa. lIse Latrille. 
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1. Allgemeines fi her das Kleinkindesalter. 
Das Kleinkindesalter umfaBt die Lebensspanne vom Ende 

der Sauglingszeit, dem vollendeten 1. Lebensjahr, bis zum Ab
schluB des 6. Lebensjahres, dem Beginn der Schulpflicht, ins
gesamt also 5 Lebensjahre. Die Kleinkinder des 2. und 3. Lebens
jahres werden mit nicht sehr glucklich gewahlten Ausdrucken 
wahl auch als Kriech- oder Krabbelkinder, die 3-, 4- und 
5jahrigen als Spielkinder bezeichnet. 

Die Entwicklung des Menschen im Kleinkindesalter ist von 
entscheidender Bedeutung fUr seine spateren Schicksale, fUr die 
Gestaltung seiner gesamten Pe 5nlichkeit. Der Satz: "Das Kind 
ist der Vater des Mannes" gilt fUr aIle Seiten dieEer Personlichkeit, 
die korperliche, geistige und seelische. Wenn wir uns daruber 
klar werden wollen, was in den 5 Jahren vom Ende der Sauglings
zeit bis zum Beginn der Schulpflicht vor sich geht, so konnen 
wir das nicht besser tun als dadurch, daB wir uns ein Bild entwerfen 
einerseits vom I jahrigen und anderseits vom 6 jahrigen Kinde. 
Wir haben damit die Grenzlinien des eigentlichen Kinderlandes 
festgelegt. 

Das Ijahrige Kind hat eine Korperlange von etwa 71 bis D.a" einjah-

75 . K f' h"1'" B' B d' K fh h d h fIgr Kmd. cm, Seln op 1St ver a tmsma 19 gro, Ie op 0 e, . . 
der Abstand vom Scheitel bis zum Kinn betragt etwa 17 cm, das 
Verhaltnis von Kopfhohe zu Korperlange ist I : 4,5, das Korper-
gewicht schwankt je nach dem Ernahrungszustand zwischen 9 
und 10-10,5 kg, Knaben sind durchschnittlich etwas langer und 
schwerer als die Madchen. Das Ijahrige Kind verfugt uber 8 bis 
12 Zahne seines Milchgebisses, die groBe Fontanelle ist noch nicht 
ganz geschlossen (sie schlieBt sich etwa mit 15 Monaten). Die 
Herztatigkeit ist noch recht lebhaft (120 Pulsschlage in der 
Minute), die Atmung wird allmahlich etwas tiefer, die Zahl der 
Atemzuge betragt 25 in der Minute. Das Kind beginnt sauber 
zu werden, d. h. Urin und Stuhl zu halten und das Bedurfnis 
nach Entleerung zu melden. Die beginnende Selbstandigkeit des 
Kindes bei dem Ubergang von der Sauglings- zur Kleinkinderzeit 
dokumentiert sich im Erwerb' der selbstandigen Bewegungen: der 
Einjahrige versucht die ersten Schrittchen und lernt bald allein 
zn laufen und so allmahlich von der Umwelt Besitz zu ergreifen. 

Hoffa-Latrille, Halboffcne Anstaltell. 1 
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In der geistigen Entwicklung macht das gesunde Kind schon 
vor vollendetem 1. Lebensjahre, etwa im 9.-10. Lebensmonat 
entscheidende Fortschritte. Es erreicht zu diesem Zeitpunkt den 
Grad geistiger Selbstandigkeit, wie wir ihn als Gipfelleistung bei 
den hochstentwickelten Tierarten, den menschenahnlichen Affen, 
durch KOHLER kennen gelernt haben. Der Saugling am Eintritt 
ins 2. Lebensjahr hat diese tierischen Hochstleistungen schon 
ubertroffen, er ist Mensch im hoheren geistigen Sinne. 

Die Entwicklung der Sprac he geht sehr verschieden schnell 
vor sich, im allgemeinen kann man sagen, daB zu Beginn des 
2. Lebensjahres die ersten artikulierten Laute gebildet werden. 
Das Sprachverstandnis eilt der Sprachbildung erheblich voraus 
und ist zu diesem Zeitpunkt schon so weit vorgeschritten, daB ein 
gewisser geistiger Rapport mit dem Kinde moglich ist. Die auf
merksam beobachtende Mutter, die erfahrene Pflegerin, der psy
chologisch geschulte Kinderarzt konnen schon am Einjahrigen 
allerlei Charakterzuge feststellen; die seelische Konstitution, Cha
rakter, Temperament, heben sich in zarten Umrissen abo Gewisse 
krankhafte Zuge und Neigungen sind schon beim Saugling erkenn
bar in Form abnormer Schreckhaftigkeit, uberstarker Reaktion 
auf Gerausche, Schlafstorung u. dgl. mehr. In vielen, ja den 
meisten Beziehungen ist der kleine Mensch allerdings auch jetzt 
noch fUr den Kundigsten und Scharfstblickenden ein Ratsel, eine 
geschlossene Knospe. 

Die ersten Regungen s p 0 n tan e n Will ens sind beim Klein
kind von 5/4 Jahren oft schon deutlich erkennbar. Es stellt sich 
selbst kleine Aufgaben, die es dann zu losen versucht (STERN), 
es verrat auch gelegentlich schon Spuren von Ehrgeiz und Ehr
gefuhl, es reagiert auf leichte, nicht schmerzhafte Klapse, auf 
AusschlieBung aus der Gemeinschaft der anderen, wenn man es 
Z. B. in die Ecke stellt oder aus dem Zimmer bringt. Das Inter
esse an Tieren entsteht. Die AuBerungen des Willens geschehen 
mit selbstandigem Vorgehen. Das Kind geht an den Schrank, 
will ihn aufschlieBen, sieht nach, ob eine zugeschlagene Tur 
richtig geschlossen ist. Der Nachahmungstrieb ist schon deutlich 
entwickelt." Eitelkeit, Zartlichkeit, Reue treten vereinzelt auf. 
Bisweilen gibt sich musikalische Veranlagung schon zu erkennen. 

D,,:s . Und nun das 6j ahrige Kind. Seine Korperlange betragt 
sec~~~~.rlge das Anderthalbfache von der Lange des Ijahrigen, etwa no cm, 

das Korpergewicht hat sich in der gleichen Zeit verdoppelt. Die 
Proportionen der einzelnen Korperabschnitte untereinander haben 
sich erheblich geandert. Die Korperlange betragt jetzt 6 Kopf
hohen, statt wie beim Einjahrigen 4,5. Der Korper ist verhaltnis-
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maBig vie I starker gewachsen als der Kopf, und die GliedmaBen, 
Arme und Beine, wiederum starker als der Rumpf. Der Brustkorb 
zeigt schon die fUr den Erwachsenen charakteristische starkere 
Ausdehnung in die Breite gegeniiber der Tiefe. Die Atmungstiefe 
und -frequenz hat ihren rein kindlichen Charakter verloren. Die 
Zahl der Pulsschlage betragt noch 90 in der Minute. Der Bewe
gungsapparat, Knochen und Muskeln, ist soweit ausgebildet, daB 
erhebliche Arbeitsleistungen, z. B. stundenlange Marsche, mog
lich sind. Die Handgeschicklichkeit ist bis zu einer individuell 
allerdings sehr verschiedenen, aber durchschnittlich doch schon 
recht beachtenswerten Hohe entwickelt. Um diese Zeit beginnt 
der Zahnwechsel. Die ersten Zahne des Milchgebisses fallen aus. 
Hinter den zweiten Milchbackzahnen erscheint der erste Zahn 
des bleibenden Gebisses, der erste Mahlzahn. 

Die Sprachentwicklung ist schon im 4.-5. Lebensjahr in 
der Hauptsache zum AbschluB gekommen, wenn auch natiirlich 
in spateren Kindesjahren noch viel Neues dazu erworben und 
der AnschluB an die Vollsprache erst nach AbschluB der Kindheit 
erreicht wird. Sehr beachtenswert sind gerade beim Schul
rekruten die groBen sozialen Unterschiede in der Sprach
fahigkeit. Man kann annehmen, daB das Sprachniveau eines 
Kindes der einfachen Stande ungefahr dem eines um 8 Monate 
jiingeren Kindes der gehobenen Stande gleich ist (ALICE DES
COEUDRES und WILLIAM STERN). 

Und welche Fiille von Kenntnissen besitzt das 6jahrige Kind! 
Spielend, in "unbewuBter Lernauslese" (STERN) sind sie erworben. 
Die Gedachtnisleistungen sind schon recht betrachtlich. Es ver
fUgt iiber eine Fiille von abstrakten Begriffen und Vorstellungen. 
Die geistige Personlichkeit zeichnet sich schon deutlich ab in 
der individuell verschieden gearteten Entwicklung der Willens
kraft, der Selbstbeherrschung, des PflichtgefUhls, des Ehrgeizes, 
der Scham usw., und wie man beim Schulanfanger auf Grund 
der korperlichen Untersuchung allerdings mit gewissen Ein
schrankungen und Vorbehalten die voraussichtliche spatere und 
endgiiltige Korperverfassung vorausbestimmen kann, so ist das 
auch fUr die geistige und sittliche Personlichkeit auf dieser Alter
stufe schon moglich. 

Recht vorgeschritten ist auch bereits die Differenzierung der 
Gesamtpersonlichkeit nach dem Geschlecht. Welch greller 
Gegensatz zwischen Knaben und Madchen in Intelligenz und 
Charakter, wie in der korperlichen Entwicklung gegeniiber dem 
noch mehr undifferenzierten Zustand am Ende des 1. Lebens
jahres! 

1* 
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Uberblicken wir das Gesagte, so wird uns klar, einen wie 
bedeutsamen Abschnitt seiner Gesamtentwicklung der Mensch 
mit dem Kleinkindesalter schon durchmessen hat. Mit Recht 
hat man gesagt, daB der Mensch in den ersten 6 Jahren 
seinesLebens bedeutend mehr lernt als in der gesamten 
spa teren Le benszei t, wobei unter Lernen nicht nur der Er
werb von Kenntnissen zu verstehen ist, sondern der Gesamt
erwerb auch in Beziehung auf den Charakter, die Entwicklung 
der anfangs unbewuBten Triebe und Strebungen zu klar bewuDten 
Einstellungen und Verhaltungsweisen. Dadurch, daD diese Ent
wick lung im Kleinkindesalter nicht auf dem Wege der von auGen 
an das Kind herangebrachten Belehrung und Aufklarung vor 
sich geht, sondern durch eine allmahliche Umgestaltung und Er
ganzung der angeborenen Triebe und Instinkte, mit anderen 
Worten durch Gewohnung, wird dieser Erwerb des Kleinkindes 
zum besonders festen und unverauBerlichen Besitz, zur "zweiten 
N atur", und es ist kein treffenderer und kurzerer Ausdruck denkbar 
fUr diesen Gesamtkomplex vonAlltagstugenden und guten Gewoh
nungen, als der der "gu ten Kinderstu be". Diese gute Kinder
stube muB dem Kleinkind zuteil werden, wenn sie gestaltend auf 
die Personlichkeit· wirken solI. Es muD nach STERNS treffendem 
Ausdruck "von der Lebensweise, den Gewohnheiten und Sitten 
der Umgebung durchtrankt werden". Was spater kommt, kann 
wohl zur au Deren Gesittung werden, wird aber niemals mehr 
vollstandig zum wirklichen Bestandteil der Personlichkeit. Eine 
gute Kinderstube ist nur denkbar im Rahmen eines korperlich, 
sittlich und wirtschaftlich gesunden Familienlebens, einer aus
reichenden Wohnung. Wer die tatsachliche Lage unseres Volkes 
kennt, wird ohne weiteres zugeben, daD diese Voraussetzungen 
fur Millionen von Kleinkindern in Deutschland fehlen, daD fUr 
sie mithin die gute Kinderstube ein from mer Wunsch, eine Utopie 
bleibt. Aus dieser Erkenntnis ergibt sich die Forderung einer 
umfassenden und planmaBigen 

Fiirsorge fiir clas Kleinkind. 
Innerhalb der neuzeitlichen Kinderfursorge, wie sie sich etwa 

seit der Jahrhundertwende in Deutschland und in den meisten 
ubrigen Kulturstaaten entwickelt hat, ist die Fursorge fur das 
Kleinkind in ganz auffalliger Weise vernachlassigt worden. Langst 
i:;esitzen wir eine wohl entwickelte erfolgreiche Fursorge fur den 
Saugling einerseits, fur das Schulkind anderseits, aber die Fur
sorge fUr das Kleinkind ist noch in den Anfangen stecken geblieben. 
Man konntedas erklaren durch einegeringere Fursorgebedurftigkeit 
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des Kleinkindes gegenuber den beiden anderen Altersklassen oder 
aber durch groBere Schwierigkeiten in der DurchfUhrung der Fur
sorge. Beide Momente treffen bis zu einem gewissen Grade zu. 

Es ist ohne wei teres ldar, da13 die unmittelbare Gefahrd ung erae~rc.ft~~ 
des Le bens beim Saugling starker ist als beim Kleinkind. ~es Klein~ 

kindes. Waren es doch gerade die hohen Ziffern der Sauglingssterblich
keit, die dem Gedanken eines intensiven und extensiven Saug
lingsschutzes in den letzten 20 Jahren zum Durchbruch verholfen 
haben und ihn auch heute noch wachhalten. Die einsichtigen 
Vorkampfer der SauglingsfUrsorge, namentlich die Kinderarzte, 
forderten bald und gerade angesichts der unbestreitbaren Erfolge 
ihrer Arbeit, daB diese Erfolge nicht verloren gehen durften 
dadurch, daB man sich mit reiner SauglingsfUrsorge begnugte. 
Sie verlangten die FortfUhrung der planma13igen Arbeit uber das 
1. Lebensjahr hinaus auf das Kleinkindesalter (TUGENDREICH, 
L. F. MEYER u. a.). Nur an wenigen Stellen in Deutschland ist 
diese eigentlich selbstverstandliche Forderung bis jetzt zur Wirk
lichkeit geworden. Wie ist das zu erklaren? Ich glaube aus den 
besonderen Sch wierigkeiten der Kleinkinderfursorge. 
Die Probleme der Sauglingsfursorge sind verhaltnisma13ig einfach, 
fast rein gesundheitlicher Natur, die Forschungsarbeit der mo
dernen Kinderheilkunde (HEUBNER, CZERNY, HINKELSTEIN u. a.) 
hat uns da~ Rustzeug dafUr zur Verfugung gestellt. Die schad
lichen Einfliisse der Umwelt werden beim Saugling zu einem 
guten Teil ausgeglichen durch den schiitzenden Einflu13 der Er
nahrung an der Mutterbrust, durch die enge Verbundenheit von 
Mutter und Kind, durch die Mutterpflege. Das Erziehungsproblem 
spielt noch keine selbstandige Rolle neben den gesundheitlichen 
Fragen, wenn auch natiirlich gewisse Ma13nahmen der korper
lichen Pflege, wie Gewohnung an Regelma13igkeit in der Ernah
rung, die Sauberhaltung u. a. von grundlegender erziehlicher Be
deutung sind. Beim Schulkind andererseits liegt der Schwer
punkt der Fiirsorge auf sittlichem und erziehlichem Gebiet, das 
gro13tenteils von der Schule beackert wird. Daneben ist die ge
sundheitliche Fiirsorge nur mehr von sekundarer Bedeutung. Die 
Erfassung des fursorgebedurftigen Teiles der Schulkinder ist sehr 
leicht gemacht durch die allgemeine Schulpflicht, wahrend uns 
beim Kleinkind wirksame Erfassungsmoglichkeiten fehlen. Und 
endlich ist die Arbeit am Schulkind durch die in dieser Alters
stufe vorgeschrittene korperliche Selbstandigkeit und geistige 
Aktivitat zweifellos erleichtert. Das Schulkind ist zur selbst
tatigen Abwehr gewisser Schaden der Umwelt schon eher be
fahigt als das Kleinkinrl. Es entzieht sich z. B. der dumpfen 

Schwierig
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Enge der iiberfiillten Wohnung und spielt im Freien aueh gegen 
den Willen der Mutter. 

Demgegeniiber Iiegen die besonderen Sehwierigkeiten der Klein
kinderfiirsorge hauptsaehlieh in folgenden U mstanden begriindet: 

1. W ohl bei keiner anderen Altersstufe sind wirtsehaftIiehe, 
gesundheit lie he und erzieherisehe Note so untrennbar miteinander 
verkniipft wie beim Kleinkind. POLLIGKEIT hat darauf mit 
Naehdruek hingewiesen, und die Erfahrungen der Kriegs- und 
Naehkriegszeit haben es bestatigt. Keine Altersklasse ist dureh 
Wohnungselend und Hungersnot sehwerer und naehhaltiger ge
sehadigt worden als die des Kleinkindes. 

2. Die Not des Kleinkindes spielt sieh hauptsaehlieh ab in 
der Verborgenheit der Familie, die Erfassung der Fiirsorge
bediirftigen ist auBerordentlieh sehwierig, oft unmoglieh. 

3. Siehtbare, unmittelbare Erfolge sind in der Kleinkinder
fiirsorge selten zu verbuehen, die Arbeit gilt als undankbar und 
wird deshalb nieht aufgesueht. Am Kleinkind gilt es, eine Un
summe von Kleinarbeit zu leisten, die vielfaeh doeh fruehtlos 
bleibt, dureh sehleehte hausliehe Verhaltnisse, Unvernunft, 
Gleiehgiiltigkeit oder bi:isen Willen der Eltern. Es fehlt an er
probten Arbeitsmethoden und an faehlieh geniigend vorgebil
detem Personal. I Die Belastung mit gesehiehtlieh gewordenen 
und z. T. in alten Formen erstarrten Arbeitsmethoden und 
Anstalten ist viel starker als in der ganz modernen Sauglings
fiirsorge. Die wissensehaftliehen Grundlagen aus den Arbeits
gebieten der Statistik, der Physiologie und Psyehopathologie sind 
fiir das Kleinkindesalter noeh sehr unvollstandig und unsieher. 

Wie sollen wir uns nun angesiehts dieser Sehwierigkeiten und 
Hemmnisse verhalten? Lohnt es sieh, den Kampf mit ihnen auf
zunehmen? Wer einerseits die Not des Kleinkindes kennt und 
anderseits in jahrelanger Arbeit etwas von der Freude und Befriedi
gung erlebt hat, die gerade aus der Besehaftigung mit dem Klein
kinde erwaehst, wird diese Frage unbedingt bejahen. Eine plan
maBige und zielbewuBte Fiirsorge fUr das Kleinkind ist Voraus
setzung fiir jede Fiirsorgearbeit an den alteren Kindern, ohne 
Kleinkinderfiirsorge bleibt die beste Sehulkinderfiirsorge ein nutz
loses Bemiihen, ohne sie ist ein Wiederaufbau unserer Volkskraft 
nieht mogIieh. 

Die wirtschaftliche, soziale und gesundheitliche Lage 
des Kleinkindes in Deutschland. 

Zahl der 
Kleinkinder Da die Ergebnisse der Volkszahlung yom 15. Juni 1925 noeh 
In Deutsch- . ht Ii . t Z· ht .. I· h b land. nlC vor egen, IS es z. . nlC mog Ie , genau anzuge en, 
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wieviel Kleinkinder heutzutage in Deutschland leben. 
Wir schatzen auf Grund statistischer Berechnungen ihre Zahl 
auf etwa 6 1/ 4 Millionen, also auf etwa 10 Dfo der Gesamtbevol
kerung. GURADZE hat berechnet, daB der Prozentanteil der 
Kleinkinder bis zu 6 Jahren im Deutschen Reich 1890 12,52 Dfo 
und im Jahre 1910 immer noch 1l,94Dfo betrug. Die Zahl der 
Kleinkinder hat sich also in den letzten Jahren infolge des unge
heuren Geburtenruckganges auch prozentual erheblich vermindert. 

Die Sterblichkeit der Kleinkinder ist wesentlich nie
driger als die der Sauglinge. 1m 2. Lebensjahr betragt sie z. Z. 
etwa 1/6-1/7 von der Sterblich
keit der Sauglinge. In den ferne
ren Lebensjahren, im 3.-5., ver
mindert sie sich weiter, die Sterb
lichkeit des 5. Lebensjahres be
tragt etwa 1/5-1/6 von der des 
2. Lebensjahres oder 1/30- 1/ 40 der 
Sauglingssterblichkeit (Abb. 1). 

Wahrend des Krieges und in 
den ersten Nachkriegsjahren bis 
1920 war die Sterblichkeit der 
Kleinkinder gegen die V orkriegs
zeit wesentlich erhOht. Seit 1921 
bemerken wir ein deutliches Ab
sinken der Sterblichkeit bei den 
2-5jahrigen Kindern (Abb. 1). 
Diese Verminderung der Sterb
lichkeit in einer Zeit traurigster 
.auBerer Verhaltnisse ist zu er- Abb.1. Kindersterblicbkeit im Deutschen Reich. Sterbeflille auf je 1000 Kinder. 
klaren wesen tlich aus dem starken 
Ruckgang der Sterblichkeit an den ansteckenden Krankheiten 
des Kindesalters, Diphtherie, Masern, Scharlach und Keuch
husten_ Die Zuge dieser Seuchen folgen ihren eigenen uns bisher 
nicht bekannten Gesetzen, und wir mussen uns huten, aus dem 
Ruckgang der Sterblichkeit der letzten Jahre etwa optimistische 
Schlusse auf die Zustande des Kleinkindesalters zu ziehen. Nor
malerweise wird etwa 1/4 aller Sterbefalle von Kleinkindern durch 
die ansteckenden Kinderkrankheiten verursacht. E twa 96 Dfo 
aller TodesfaUe an Masern und 97 Ofo aller TodesfaUe 
an Stickhusten betreffen Kinder der ersten 5 Lebens
jahre. Die Sterblichkeit an Keuchhusten steht der an Diphtherie 
nur wenig nach, die Stcrblichkeit an Masern ist erheblich groBer 
als die an Scharlach. 

,.;terblieh
keit 

der Klein
kinder. 
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An nachster Stelle bezuglich des Gesamtanteils an den Sterbc
fallen des Kleinkindes folgen die Krankhei ten der A tm ungs
organe, an dritter und vierter Stelle die Krankheiten des 
Verdauungsapparates und des Nervensystems (Krampfe 
und Gehirnhautentzundung). Eine erhohte Sommersterblichkeit 
ist schon bei den 1-2jahrigen Kindern nicht mehr zu beob
achten, abgesehen von besonders heiBen Sommern. 

Die Tuberkulose spielt als Todcsursache im Kleinkindes
alter zahlenmiiBig keine groBe Rolle, wir werden aber noch sehen, 
daB die tuberku16se Infektion von allergroBter Bedeutung ist_ 
Recht erheblich ist im Kleinkindesalter die Zahl der todlichen 
Unglucksfalle. Das Kleinkindesalter weist anteilmaBig die 
groBte Zahl todlicher Unglucksfalle auf als Folge des in diesem 
Alter bestehenden MiBverhaltnisses von korperlicher und gei
stiger Entwicklung. 1m Jahre 1914 verungluckten in PreuBen 
insgesamt todlich 1396 mannliche und 889 weibliche Kleinkinder. 
Die Knaben sind prozentual immer sehr viel starker an den tod
lichen Unglucksfallen beteiligt als die Madchen, das trifft sogar 
schon fur das Sauglingsalter zu. 

Die Betrachtung der Sterblichkeitsziffern gibt uns kein 
erschopfendes Bild von den Gesundheitsverhaltnissen des Klein
kindesalters. Hierzu bediirfen wir vor aHem noch eines Ein
blicks in die Verbreitung der wichtigsten Krankheiten und Ge
sundheitsschadigungen, die das junge Kind betreffen, auch ohne 
daB sie todlich verlaufen_ 

Die verbreitetste und wegen ihrer Folgen wichtigste Krankheit 
des Kleinkindesalters ist die Rachitis (englische Krankheitl_ 
Wir fassen mit CZERNY die Rachitis nicht als eine rein durch 
auBere Momente verursachte Krankheit auf, sondern als eine auf 
Erbanlage beruhende Anomalie der Korperbeschaffenheit (Kon
stitution), die unter giinstigen Umstanden vollig verborgen 
(latent) bleiben, dagegen unter der Einwirkung gewisser auBerer 
Schadlichkeiten, insbesondere des Mangels an Licht und Luft 
zur offenbaren (manifesten) Krankheit fiihren kann. Von dem 
Eintritt dieser Schadlichkeiten hangt es ab, wann die erst en 
Krankheitszeichen der Rachitis sich bemerkbar machen. In 
vielen Fallen geschieht dies schon im Sauglingsalter, oft aber auch 
erst im 2. oder gar im 3. Lebensjahre, oder aber die fruher vor
handen gewesenen Erscheinungen verschwinden fur eine Zeitlang, 
urn bei Verschlechterung der Umweltbedingungen, z. B. nach 
einem langen lichtlosen Winter, nach erschopfenden Krankheiten 
oder unzweckmaBiger fehlerhafter Ernahrung wieder aufzutreten. 
Die neuere Auffassung von der Rachitis macht es uns zur Pflicht, 
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daB wir uns nicht begniigen diirfen mit der Beseitigung der gerade 
vorhandenen Krankheitserscheinungen, sondern daB wir dauernd 
bemiiht bleiben, die als rachitiserzeugend erkannten Schadlich
keiten dem Kinde fernzuhalten oder wenigstens ihnen durch 
geeignete MaBnahmen entgegenzuwirken. Die Erfahrung hat 
gelehrt, daB diese Krankheitsverhiitung mit verhaltnismaBig ein
fachen und billigen Mitteln durchzufiihren ist. Die Rachitis ist 
namentlich in ihren ersten Anfangen sehr leicht und schnell zu 
heilen. Es ist nicht notig, daB alljahrlich Tausende und Aber
tausende von Kindern infolge von unbeachtet bleibender Rachitis 
der Verkriippelung anheimfallen. Wir wissen, daB die rachitische 
Verkriippelung der Beckenknochen, die vielen Miittern bei der 
Entbindung Gesundheit und Leben kostet, meist schon in aller
friihester Kindheit beim Saugling oder Kleinkind entsteht und 
sehr leicht zu verhiiten ware. Es darf endlich nicht unerwahnt 
bleiben, daB durch die Rachitis auch die geistige Entwicklung 
des Kindes erheblich verzogert, ja sogar dauernd gehemmt werden 
kann. An Rachitis selbst stirbt kein Kind, wohl aber kann die 
rachitische Erkrankung des kindlichen Korpers verschlimmernd 
auf anderweitige Krankheitszustande, namentlich auf die Tuber
kulose und auf die Erkrankungen der Atmungsorgane einwirken 
und zum ti.idlichen Ausgang dieser Krankheiten ganz wesentlich 
beitragen. 

Auf demselben Boden wie die Rachitis erwachsen beim Saug
ling und Kleinkind gewisse Krankheiten des Nervensystems, die 
als Tetanie oder Spasmophilie bezeichnet werden und sich 
vor allem in Krampfen verschiedenster Form, Stimmritzen
krampf, Krampfstellung der Hande und FiiBe, allgemeinen 
Krampfen auBern. Auch sie konnen namentlich bei langerem 
Bestand von tiefgreifender Wirkung auf die ganze geistige Ent
wicklung des Kindes sein. Das gleiche gilt von anderen Krank
heiten des Nervensystems beim Kleinkind, insbesondere von der 
echten Epilepsie. 

Die groBe Bedeutung der Tuberkulose ftir das Kleinkindes
alter ist erst in den beiden letzten Jahrzehnten mehr und mehr 
erkannt worden. Nicht tiberall werden die Verhaltnisse so un
giinstig liegen wie bei der armeren Bevolkerung Wiens, wo sich 
nach den Untersuchungen von HAMBURGER und MONTI schon 
vor dem Kriege die Halfte der 6jahrigen Kinder als tuberkulose
infiziert erwies. Immerhin kann es keinem Zweifel unterliegen, 
daB namentlich in den GroBstadten und unter der armeren Be
volkerung tiberall ein betrachtlicher Prozentsatz der Kleinkinder 
mit Tuberkulose infiziert wird. Diese tuberkulose Infektion 
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bedeutet natiirlich noch keineswegs Tuberkulosekrankheit, ja die 
Kindheitsinfektion gewahrt zweifellos sogar einen gewissen 
Schutz gegen spatere Erkrankungen an Tuberkulose. Aber dieser 
Schutz ist doch nur relativ und halt gegentiber mancherlei hinzu
tretenden Schadlichkeiten nicht stand. Unter der Einwirkung 
von Hunger, Schwachung des Korpers durch anderweitige Infek
tionen oder aber auch unter uns unerkannt bleibenden Bedin
gungen wird aus der tuberku16sen Infektion die tuberkulose Er
krankung, die beim Kleinkind in einem sehr hohen Prozentsatz 
der Falle todlich verlauft. Ich sah in dem einen Jahre 1925 
etwa 20 Kinder unter 5 Jahren an allgemeiner Tuberkulose 
sterben. Es ist besonders tragisch, daB es sich dabei in der Mehr
zahl der Falle urn besonders bltihende, kraftige und geistig oft 
tiber dem Durchschnitt begabte Kinder handeIt. 

Noch recht umstritten in ihrer GroBe ist eine besondere, 
gerade dem Kleinkindesalter eigene Erscheinungsform der Tuber
kulose, die sog. Skrofulose. Es scheint, daB sie zustande kommt 
durch eine Wechselwirkung der tuberku16sen Infektion mit einer 
besonderen Korperbeschaffenheit, die wir mit CZERNY als exsu
da ti ve Dia these bezeichnen, und die gekennzeichnet ist durch 
erhohte Empfindlichkeit der Haut und der Schleimhaute, durch 
Neigung zu Hautausschlagen, Schleimhautkatarrhen, Drtisen
schwellungen u. dgl. Als Hilfsursachen kommen dabei aber 
sicherlich noch auBere Schadlichkeiten in Frage, so vor allem 
mangelhafte Hautpflege, Verschmutzung, falsche Ernahrung. 

Geschlechts- Nicht zu unterschatzen ist die Bedeutung der Geschlechts-
krank· 
heiten. krankheiten fUr das frtihkindliche Alter. Die angeborene 

Syphilis fordert ihre Opfer hauptsachlich im Siiuglingsalter, 
nicht wenige Kinder gelangen aber auch unbehandelt oder mangel
haft behandelt ins Kleinkindesalter. Die Krankheitserschei
nungen der Syphilis sind in dieser Lebensperiode oft recht 
geringftigig und konnen leicht tibersehen werden, zum Schaden 
der Kinder selbst, die infolgedessen chronischem Siechtum an 
Korper und Geist verfallen konnen, und zum Schaden der Um
gebung, ftir die ein solches erbsyphilitisches Kind zur Ansteckungs
queHe werden kann. Viel verbreiteter noch als die Syphilis ist 
unter den Kleinkindern die Gonorrhoe, der Tripper. Er befallt 
vor aHem die weiblichen Kinder in Form des ansteckenden 
Scheidenausflusses, ist sehr leicht tibertragbar und ftihrt nament
lich in Anstalten, Waisen- und Krankenhiiusern, Kinderheimen 
sowie beim gemeinsamen Baden von Kleinkindern zu ausgebrei
teten Epidemien. Die Verbreitung des Trippers wird heute vor 
aHem auch durch das W ohnungselend und den Bettenmangel 
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enorm gefordert. A.hnliches gilt von den durch tierische Para
siten erzeugten Krankheiten (Kratze, Kop£lause). 

Je ]·iinger der Mensch ist urn so empfindlicher ist er gegen Errliihrnngs-
, storunaen. 

Storungen des normalen Ernahrungsvorganges. Beim ~ 
Saugling bedeutet jedes Hungern, d. h. jedes Fehlen wichtiger 
Nahrungsbestandteile schon bei kurzer Zeitdauer einen lebens
bedrohenden Eingri£f. Auch das Kleinkind reagiert auf Nah
rungsmangel im ganzen wie auf die Entziehung einzelner lebens
notwendiger Nahrungsbestandteile schon nach verhaltnismaBig 
kurzer Zeit mit Storungen des Ansatzes, bei langerer Dauer mit 
Stillstand des Wachstums, der nicht ganz leicht ausgleichbar ist. 
Kommen dann noch sonstige Schadigungen hinzu, wie Mangel 
an Luft und Licht, Mangel an korperlicher Bewegung im Freien, 
mangelnde Hautp£lege, so ergeben sich daraus jene Kiimmer
formen, wie sie uns so haufig unter den Kleinkindern der armen 
Bevolkerungsschichten ent~egentreten, die allerdings oft mit 
Krankheitserscheinungen der Rachitis verbunden, aber nicht 
durchaus mit ihnen identisch sind. DaB unter solchen Verhalt
nissen auch die Bedingungen fUr die geistige und sittliche Ent
wicklung besonders ungiinstig sind, versteht sich wohl von selbst. 
Durch einen besonders auffallenden Klein- und Kiimmerwuchs, 
zumeist verbunden mit erheblicher intellektueller Riickstandig-
keit, sind die Kinder von chronischen Alkoholikern ausgezeichnet. 
Bei ihnen kann man oft geradezu von Zwergwuchs sprechen. 

Je mehr wir uns mit den Krankheitszustanden des Klein
kindesalters beschaftigen, urn so deutlicher wird uns die Abhan
gigkeit ihres Verlaufes und Ausganges von der sozialen Lage 
der betroffenen Kinder. Fiir die Rachitis, fiir die Folgezustande 
mangelhafter Ernahrung und Korperpflege ergibt sich das ohne 
weiteres aus dem oben Gesagten. Auch die tuberkulose Infektion 
wird da am haufigsten anzutreffen sein, wo enges Zusammen-
wohnen, mangelnde Reinlichkeit, Unkenntnis der Ansteckungs-
gefahr das Eindringen des Tuberkelbazillus in den kindlichen 
Korper begiinstigen. Und ob aus der tuberku16sen Infektion die 
tuberku16se Krankheit wird, hangt auch ganz wesentlich von den 
Umweltbedingungen abo Das Entstehen der Tuberkulosekrankheit 
wird am starksten gefordert durch Unterernahrung - das hat 
uns das grausige Massenexperiment der Hungerblockade in 
Deutschland gezeigt -, bei Kindern besonders auch durch 
voraufgehende Ansteckungskrankheiten, namentlich durch Ma-
sern und Stickhusten, der Verlauf der Krankheit selbst in ungiin-
stigem Sinne beeinfluBt durch Hinzutreten von sonstigen Infek-
tionen der Luftwege (Grippe) und durch die Rachitis. 

Einflu13 der 
sozialen 
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Auch fur die eigentlichen Ansteckungskrankheiten des 
Kindesalters, fur Masern, Diphtherie und Keuchhusten, ist nach
gewiesen, daB sie da, wo ungunstige wirtschaftliche und gesund
heitliche Zustiinde herrschen, schwerer und ofter todlich ver
laufen als bei den wohlhabenden Schichten der Bevolkerung. 
Franzosische Autoren sprechen geradezu von den leichten Masern 
der Wohlhabenden und den schweren Masern der iirmeren Be
volkerung. So wird es uns verstiindlich, daB die Sterblichkeit 
der Kleinkinder, wie z. B. durch die verdienstvollen Unter
suchungen von FUNK in Bremen festgestellt wurde, in der 
sozialen Mittelschicht etwa 2-4mal so groB und in der sozialen 
Unterschicht sogar 9-1Omal so groB ist als in der Oberschicht. 
Am traurigsten gestaltet sich das Los des Kleinkindes in den 

Kinder- kinderreichen Familien. SCHLESINGER hat die Vcrhiiltnisse 
reiche 

Familicn. der kinderreichen Familien an dem Material der StraBburger 
Poliklinik untersucht. Er stellte fest, daB die verhiiltnismaBig 
gunstige Entwicklung der NeugeborEmen und der Siiuglinge im 
1. Halbjahr aus den kinderreichen Familien schon im 2. Halb
jahr und noch mehr im 2. Lebensjahr sich verschlechterL 
Vollends vom 3.-6. Lebensjahr schreitet diese Verschlech
terung in zunehmendem MaBe fort. Wiihrend die einzigen 
Kinder und Kinder aus kinderarmen Ehen im Kleinkindes
alter hinsichtlich ihrer Entwicklung durchschnittlich mit 
"gut" bis "mittelmiiBig" zu beurteilen waren und gunstiger 
ahschnitten als im Siiuglingsalter, blieben die Viert.- und Fiinft
geborenen nur mehr knapp iiber "mittelmiiBig" und a]]e spiite.' 
Geborenen mehr oder weniger unter dieser nnch in normaler 
Breite gelegenen Grenze. Kamen dip, Siiugline;e ganz gut urn die 
Klippe der Erniihrungsstorungen herum, dank der natiirlichen 
Erniihrung an der Mutterbrust, so wurden sie im Kleinkindes
alter urn so hiiufiger befallen von Erkrankungen der AtmungR
organe und vor allem von den mannigfaltigen Infektionen (Grippe, 
Masern, Keuchhusten). SCHLESINGER weist auch darauf hin, daB 
fast regelmiiBig im 2. Lebensjahr, wenn nicht schon fruher, von 
Gruppe zu Gruppe der Kinderreichen mit der Zahl der Kinder 
die Rachitis zunimmt, derart, daB von den 5. Kindern 1/3, von 
den 6. und 7. Kindern 2/5 und von den 10. Kindern 2/~ rachitische 
Knochenerkrankungen erheblicheren Grades aufweisen. Den 
Hauptschaden der kinderreichen Familien erblickt SCHLESINGER 
in den ungunstigen WohnungsverhiUtnissen, dem Mangel an Luft 
und Sonne, dem enggedriingten Beieinanderleben namentIich in 
der kiihlen und kalten Jahreszeit. Als weniger wichtig treten hinzu 
die Niihrschiiden und die Unsauberkeit. Wiihrend beim Saugling 
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ein gewisser Ausgleich durch die Ernahrung an der Mutterbrust 
und beim Schulkind durch die vermehrte Bewegung im Freien 
und den hygienisch besseren Aufenthalt in der Schule eintritt, 
wird die Altersstufe der Kleinkinder VOn der W ohnungsnot in 
ihrer ganzen Scharfe getroffen, Den iiberarbeiteten Miittern 
bleibt keine Zeit, die Kleinkinder ins Freie, zur Fursorgestelle, 
zur offentlichen Speisung oder in den Kindergarten zu bringen, 
Der Tiefstand der Entwicklungshemmung und der korperlichen 
Verfassung fallt nach SCHLESINGERS Untersuchungen bei vielen 
Kindern aus kinderreichen Familien in das 6, oder 7. Lebensjahr, 
also in das erste Schuljahr. Vielfach zeigt sich ein gewisser Aus
gleich zum Bessern bis zum 10. Lebensjahr, nur die Kinder des 
unteren Mittelstandes und der in standiger offentlicher Fursorge 
stehenden Familien nehmen an dieser Besserung nieht teil. Neben 
einer gewissen intellektuellen Ruekstandigkeit bei den letzten 
Kindern einer langen Reihe machen sieh haufig geltend Mangel der 
Erziehung und Charakterfehler, insbesondere Mangel an Gemein
schaftsgefuhl. Unter den kinderreichen Familien der StraBburger 
Poliklinik betrug die Kindersterblichkeit 

in Ehen mit 4 Kindem: 15 % der Lebendgeborenen 
5-6 25 % " 

7 " 32 % " " 
10 llnd mehr Kindem tiber 40, manchmal tiber 50 0/ 0, 

SCHLESINGER hebt ausdrueklieh hervor, daB an dieser Ster b
lichkeit das Kleinkindesalter verhaltnismaBig stark 
beteiligt ist, zugunsten der jiingeren und jungsten Sauglinge. 

Eine ganz besondere, fruher kaum gekannte Ursaehe fur die 
Fursorgebedurftigkeit des Kleinkindes tritt in der Neuzeit immer 
mehr in den Vordergrund: das Alleinsein des Kindes in der mo
dernen kinderarmen Familie. Das einzige Kind ist langst 
nieht mehr nur ein Erziehungsproblem im Einzelfall, sondern 
zur sozialen Not geworden. Es ist nieht nur in erziehlieher 
sondern auch in gesundheit lie her Beziehung groBen Gefahren 
und Schadigungen ausgesetzt. Seine Erziehung leidet unter dem 
UbermaB VOn Liebe und Pflege, das ihm VOn seiten der uber
angstlichen und iiberzartlichen Eltern zuteil wird, und llnter 
dem Wegfall des wichtigen Erziehungsfaktors der Geschwister. 
Es wird fruhreif, egoistisch, altklug; fur den Kampf des Lebens 
wird es nicht gestahlt und versagt infolge dessen spater. Und 
ahnlich geht es in korperlicher Beziehung: Verweichlichung, Uber
futterung schiidigen die Gesundheit des einzigen Kindes, das 
haufig der Stammgast in der Sprechstunde des Arztes wird, wo 
seine wirklichen oder eingebildeten Krankheitszustande meist in 

Das einzige 
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Gegenwart des Kindes von der Mutter in aller Breite vorgetragen 
werden. Friihreif werden solche Kinder auch haufig in sexueller 
Beziehung. Die Sexualitat wird durch zartliche Liebkosungen 
wie durch die allzu eiweil3reiche iippige Ernahrung vorzeitig 
geweckt. 

Wir haben gesehen, dal3 Millionen von Kleinkindern in Deutsch
land in der einen oder anderen Beziehung fiirsorgebediirftig sind. 
Art und Mal3 der Fiirsorgebediirftigkeit sind im Einzelfalle aul3er
ordentlich verschieden. Unsere Fiirsorgemal3nahmen miissen 
infolgedessen auch individuell gestaltet werden. Das ist auch ein 
Gebot der Okonomie, die sparlich vorhandenen Mittel miissen 
unbedingt an der richtigen Stelle eingesetzt werden, es mul3 
angestrebt werden, mit dem denkbar geringsten Aufwand von 
personellen und materiellen Kraften die grol3te Wirkung zu 
erzielen, anderseits solI die Fiirsorge moglichst umfassend sein, 
d. h. allen Fiirsorgebediirftigen zugute kommen. Diese Grund-

Offene und satze, die fiir jede Art von Fiirsorge gelten, lassen sich am ehesten 
geschlosSClW verwirklichen in der offenen Fiirsorge bei der das Kind 
Th~~. ' 

- seines natiirlichen Zusammenhanges mit der Mutter und der 
Familie nicht beraubt wird, und bis zu einem gewissen Grade 
auch noch in der hal boffenen Fiirsorge, bei der der Zusammen
hang nur fiir einen Teil des Tages unterbrochen wird. Je jiinger 
das Kind ist, urn so wichtiger ist die Erhaltung und Festigung 
dieser natiirlichen Verbindungen. Jede Aufzucht in Anstalten, 
auch in den besteingerichteten und -geleiteten bleibt ein unvoll
kommener Ersatz fUr'die Familienpflege. 

de~~~~l[:ns_ Die besonderen N ach teile und Gefahren der An-
plll·ge. staltspflege von kleinen Kindern konnen durch sehr 

schwierige und kostspielige Mal3nahmen zum grol3ten Teil ver
mieden werden, ganz zu beheben sind sie nicht. Sie sind am 
schwerwiegendsten und am starks ten lebensbedrohend bei der 
Anstaltspflege von Sauglingen, aber auch das Kleinkind ist in 
der Anstalt, und zwar sowohl in der geschlossenen wie in der 
halboffenen, in verschiedenen Beziehungen stark gefahrdet. Erst 
ganz allmahlich entwachsen die Kinder der Gefahrdung durch den 
Anstaltsschaden, es werden dann die schadigenden Einfliisse des 
Zusammenlebens mit den Altersgenossen ausgeglichen durch die 
begiinstigenden (VON PFAUNDLER). 

Von den Schadigungen, denen das Kleinkind durch die An
staltspflege unterliegt, ist zunachst zu nennen die vermehrte 
Ansteckungsgelegenheit. Nach dem, was wir oben (S. 7) 
iiber die Verbreitung der ansteckenden Kinderkrankheiten gesagt 
haben, ist es ohne weiteres klar, dal3 jede Anhaufung von Klein-
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kindern die Moglichkeit des Erwerbs dieser Krankheiten verviel
fachen muB. Das gilt von den halboffenen Anstalten, die in 
standiger Verbindung mit der AuBenwelt stehen, noch mehr als 
von den geschlossenen Anstalten. Es ist ja auch langst bekannt, 
daB Kleinkinderschulen und Kindergarten die Hauptseuchen
herde fiir die Ausbreitung von Masern, Stickhusten, Windpocken 
sind, weit haufiger als die Schulen, die in dieser Beziehung oft 
zu Unrecht beschuldigt werden. 

Die Nachteile der Anstaltspflege von kleinen Kindern auBern 
sich aber noch in anderer Art. Wir wissen, daB Anstaltskinder 
in bezug auf ihre korperliche Entwicklung, und zwar sowohl in 
der KorpergroBe wie an Masse zuriickstehen hinter gleichaltrigen 
Kindern, die in der Familie aufgewachsen sind, und daB auch 
ihre geistige Entwicklung nicht mit der der Familienkinder 
Schritt halt. Sie enveisen sich auch als weniger widerstandsfahig 
gegen Infektionen aller Art, die akuten Krankheiten, und zwar 
sowohl die eigentlichen Kinderkrankheiten wie Lungenentziin
dung u. a. verlaufen bei ihnen schwerer und haufiger todlich. 
VON PFAUNDLER hat die Gesamtheit dieser Erscheinungen als 
Massenpflegeschaden bezeichnet, er fiihrt ihn zuriick auf den 
Mangel an instinktmaBiger, dem Einzelkind individuell angepaBter 
Pflege, auf das Fehlen des engen seelischen Kontaktes zwischen 
Mutter und Kind, der fiir das Gedeihen des jungen Kindes auch 
in korperlicher Beziehung unentbehrlich ist. Es ist selbstver
standlich, daB dieser Massenpflegeschaden am starksten sich 
bemerkbar machen wird in den geschlossenen Anstalten. Er 
fehlt aber auch nicht in den halboffenen Anstalten und wird in 
diesen um so deutlicher hervortreten, einen je groBeren Anteil des 
Tages das Kind in der Anstalt zubringt. 

Wie den Gefahren der Anstaltspflege zu begegnen ist, solI 
bei den einzelnen Formen der halboffenen Anstalten des naheren 
ausgefiihrt werden. Hier seien nur einige grundlegende Punkte 
erwahnt. 

Die Einschleppung ansteckender Krankheiten und ihre 
Weiterverbreitung wird nur zu verhiiten sein durch eine geniigende 
arztliche Aufsicht und durch ein in der Erkennung der ersten 
Krankheitszeichen geschultes, gewissenhaftes Pflegepersonal. Die 
Leiterin der Anstalt muB Fiihlung halten mit den Familien ihrer 
kleinen Pflegebefohlenen, um moglichst friihzeitig yom etwaigen 
Auftreten ansteckender Kinderkrankheiten Nachricht zu bekom
men. In der Anstalt selbst muB ein Beobachtungsraum fiir 
ansteckungs- und krankheitsverdachtige Kinder, sowie ein Ab
sonderungsraum fiir plOtzlich erkrankte zur Verfiigung stehen. 

:lIassen
pflege

schaden. 
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Filr kleinere Anstalten mag ein Raum fiir beide Zwecke geniigen. 
Die Anstaltsraume selbst sollen beziiglich Luftraum, Reinlichkeit, 
Lilftung und Beheizung den notwendigen hygienischen Anforde
rungen entsprechen. Die Richtlinien der Anweisung des Reichs
gesundheitsamtes vom 14. lVIarz 1918 betreffend Krippen, Kinder
bewahranstalten und Horte fordern £iir je ein Kind bis zu 
2 Jahren einen Luftraum von 12 cbm, £iir 2-6jiihrige Kinder 
einen solchen von 7-8 cbm. Diese Forderungen werden nicht 
in allen Fallen zu erfiillen sein, man kann sich aber auch zur Not 
mit geringeren Abmessungen begniigen, wenn die lVIoglichkeit 
besteht, die Kinder eine gewisse Zeitlang im Freien sich anfhalten 
zu lassen. Ein Spiel- und Tummelplatz im Freien ist auch aus 
sonstigen gesundheitlichen und erziehlichen Griinden unbedingt 
notig. 

Besondere Aufmerksamkeit ist den Klosettanlagen, der Wasch
und Badegelegenheit zu widmen, ebenso der Beschaffung der 
notigen Ruhegelegenheit (Betten oder Liegestiihle). Von grol3ter 
Wichtigkeit ist endlich die laufende gesundheitliche Uberwachung 
des Pflegepersonals selbst. Insbesondere auf das etwaige Vor
kommen von ansteckungsfahiger Tuberkulose bei den Pflegerinnen, 
durch das unendliches Unheil angerichtet werden kann. Nicht 
immer und iiberall werden sich aIle gesundheitlichen Ideale ver
wirklichen lassen, und wir stimmen LUST bei, wenn er sagt: 
"Nicht ein Kubikmeter Luftraum mehr oder weniger entscheidet 
letzten Endes iiber das korperliche und seelische Gedeihen eines 
Kindes in der Anstalt, sondern der Geist, von dem die Luft 
erfiillt ist." N ur wo ein solcher Geist lebt, wird sich auch del' 
lVIassenpflegeschaden fiir Korper und Seele des Kleinkindes ver
hiiten lassen. Ihn sehen wir in Kleinkinderanstalten, die blol3e 
Verwahranstalten, Kleinkinderkasernen sind, nicht im Kinder
garten, wo die jungen lVIenschenpflanzlein mit Verstandnis und 
Liebe gepflegt und zum Bliihen gebracht werden. 

2. Grundsatze fiir die Ernahrung uml Pflege (l('s 
Kleinkindes. 

Uber den Nahrungsbedarf des Kleinkindes und iiber die 
zweckmiil3igste Art seiner Ernahrung gehen die Ansichten noch 
weit auseinander. Die Zahl der vorliegenden wissenschaftliehen 
Beobachtungen ist zu gering, um jetzt schon allgemein giiltige 
Regeln aufzustellen. Immerhin lassen sich einige Richtlinien 
dafiir geben. Wir haben schon oben (S. 11) hervorgehoben. daB 
eine ausreichende und richtig zusammengesetztc Nahrnng gcrade 
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fur das Kleinkind von der allergroBten Bedeutung ist, und daB 
schon kurzdauernde Untererniihrung im ganzen oder das Fehlen 
€iniger wichtiger Bestandteile schwerwiegende Folgen nach sich 
ziehen kann. 

Der Gesamtnahrungsbedarf des Menschen hiingt nicht so sehr Nahrungs· bedarf des 
YOm Korpergewicht wie von der GroBe der Korperoberfliiche Kindes. 
abo Die Oberfliiche des kind lichen Korpers ist verhiiltnismiiBig 
groBer als die des Erwachsenen. Wiihrend bei einem Menschen 
von 40 kg Ge"Wicht, also etwa beim 14jiihrigen, auf 1 kg Korper. 
gewicht 0,035 qm Oberfliiche kommen, ist das entsprechende Ver· 
hiiltnis beim Einjiihrigen 1: 0,055, die Korperoberfliiche relativ 
also um mehr als 50 Dfo groBer. Der Nahrungsbedarf des Kindes 
wird aber auBerdem noch durch die dem Erwachsenen gegeniiber 
gesteigerte Lebensenergie seiner Korperzellen vermehrt, und end. 
lich wird ein allerdings nicht sehr groBer Anteil der Nahrung, 
ungefiihr 1 Dfo, zum Aufbau des wachsenden kindlichen Organismus 
benotigt. Nicht zu unterschiitzen ist auch der Energieverbrauch 
des kindlichen Korpers durch seine Arbeitsleistungen. Namentlich 
das junge Kind vollfiihrt aIle Bewegungen mit einem unverhiiltnis· 
miiBig groBen Kraftaufwand. 

Wenn wir als Erhaltungsbedarf diejenige Nahrungsmenge Erbaltungs
bezeichnen, die das ruhende, schlafende Kind zur Erhaltung bedarf. 
seines Korperbestandes und zur Aufrechterhaltung der lebens· 
notwendigen Verrichtungen (Herztiitigkeit, Atmung usw.) ge· 
braucht, so miissen wir bei gesunden Kindern zwischen 3 und 
6 Jahren hierzu einen Arbeitszuschlag von 70-120 % hinzu· 
rechnen (ERICH MULLER). Demzufolge berechnet sich der abso· 
lute Brennwert der 24stiindigen Nahrung 

eines 3jahrigen Kindes auf etwa 
4 
5 
6 

1000 Kalorien 
1200 
1500 
1600 

Ein Erwachsener verbraucht bei miiBiger Muskelarbeit pro Tag 
etwa 3000 Kalorien. 

Der Kaloriengehalt der einzelnen N ahrungsmittel ist zu 
ersehen aus den Tabellenwerken von KESTNER und KNIPPING (die 
Erniihrung des Menschen, Julius Springer 1924), von SCHALL und 
HEISLER (NahrungsmitteltabeIle, Leipzig: Kurt Kabitzsch) und 
manchen anderen. 

Die Nahrung muB aber nicht nur quantitativ ausreichend, 
sondern auch so zusammengesetzt sein, daB sie aIle notwendigen 
Einzelbestandteile in der notigen Menge und im richtigen Ver
hiiltnis zueinander enthiilt, niimlich EiweiB, Fett, Kohlehydrate, 

Hoffa'Latrille, Halboffene Anstalten. 2 
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Mineralsalze, Wasser und die sog. Vitamine (Erganzungsnahr
stoffe von noch unbekanntem chemischem Charakter). 

Wasser. Das Wasser wird nicht nur in Form von Fliissigkeiten auf-
genommen, sondern auch mit den festen Nahrungsmitteln. So 
enthalt Brot etwa 40% Wasser, rohes Obst 65-90%, Salat iiber 
95% Wasser. Eine gewisse Menge Wasser entsteht auch im 
Korper selbst bei der Verbrennung der aufgenommenen Nahr
stoffe. Die Ausscheidung des Wassers aus dem Korper erfolgt zu 
etwa 60 % durch die Nieren, zu etwa 33 % durch Haut und 
Lungen, zu 6 % durch den Kot, und ein Rest von 1-2 % kommt 
zum Ansatz. 

Mineral- Die Mineralstoffe machen etwa 5 % des Korpergewichtes 
stoffe. beim Kinde aus. 5/6 davon entfallen auf die Knochen, hauptsach

lich in Form von Kalk- und Magnesiasalzen. Der Bedarf an den 
verschiedenen Salzen hangt sehr wesentlich ab von der Art der 
Ernahrung, ob diese vorwiegend pflanzlicher oder tierischer Her
kunft ist. Eine ausreichende Zufuhr pflanzlicher Nahrmittel (Ge
miise, Obst, Kartoffeln, Brot) ist flir die richtige Funktion des 
Korperhaushalts von ausschlaggebender Bedeutung. Die Koch
salzzufuhr solI sich beim Kinde in moglichst engen Grenzen 
halten, sein Salzbedarf ist mit etwa 0,05 g Kochsalz pro kg 
Korpergewicht taglich vollauf gedeckt, beim 3jahrigen also mit 
etwa 0,75 g, beim 6jahrigen mit 1 g Kochsalz. 

Eiweill- Besonders umstritten ist noch die Frage des unumganglich 
mininlunl. 

notwendigen EiweiBbedarfs, des sog. EiweiBminimums. Seine 
GroBe ist abhangig von der Art des zugefiihrten EiweiBes, dessen 
tierischer (Milch, Eier, Kase, Fleisch) oder pflanzlicher (Brot, 
Hiilsenfriichte, Reis, Kartoffeln, Gemiise) Herkunft, ferner vor 

~~~~~~~~ft;. aHem von dem sog. Nahrstoffverhaltnis, d. h. von dem Ver
haltnis zwischen Brennwert des mit der Nahrung aufgenommenen 
EiweiBes und dem Gesamtbrennwert der iibrigen Nahrstoffe 
(Fette und Kohlehydrate). Je weiter das Verhaltnis ist, d. h. je 
mehr der Brennwert der eiweiBfreien Nahrstoffe den der EiweiB
stoffe iibertrifft, urn so giinstiger gestaltet sich die Auswirkung 
des EiweiBes im Korper, urn so kleiner ist der EiweiBbedarf. 
In der Muttermilch betragt das Nahrstoffverhaltnis 1: 10. Dies 
Verhaltnis muB auch fur die Ernahrung nach der Sauglingszeit 
gefordert werden. Alles in allem wird der EiweiBbedarf fur 
Kinder des 2.-6. Lebensjahres als gedeckt anzusehen sein, bei 
einer Zufuhr von etwa 2-2,5 g EiweiB pro kg Korpergewicht. 
Das 3jahrige Kind mit 15 kg Korpergewicht muBte demnach tag
lich etwa 30-37,5 g EiweiB erhalten, das 6jahrige mit 20 kg 
Korpergewicht etwa 40-50 g EiweiB. Ein wesentlicher Brnchteil 



Grundsatze fur die Ernahrung und Pflege des Kleinkindes. 19 

des EiweiBbedarfs wird beim Kleinkind regelmaBig durch die 
.Milch gedeckt, 0,5 I Kuhmilch enthalt etwa 17 g EiweiB. 

UbermaBige EiweiBzufuhr ist nutzlos und schad
lich. Vermehrte l\fuskelarbeit bedingt keinen erhohten EiweiB
bedarf, wohl aber kommt ein solcher in Frage nach erschopfenden 
Krankheiten und nach vorausgegangenen Hungerperioden. 

Die Fette dienen nicht nur als Heizmaterial fiir den Korper, 
sondern kommen z. T. auch, nachdem sie verseift und zu art
eigenem Fett wieder aufgebaut worden sind, im Korper zum 
Ansatz. Die Fette sind weiter auch wichtig als Trager gewisser 
Erganzungsnahrstoffe, die wir als Lipoide und als Phosphatide 
bezeichnen, deren Natur aber im einzelnen noch wenig erforscht 
ist. Wenn neuerdings behauptet worden ist, daB die Fette in 
der Nahrung des l\fenschen und insbesondere des Kindes voll
kommen entbehrlich seien, daB also ein sog. Fettminimum fUr 
den Menschen nicht gegeben sei, so widersprechen dem die groBen 
Erfahrungen der Kriegszeit mit ihrem katastrophalen Fettmangel. 
Ein vollkommener Ersatz der Fette durch Kohlehydrate fiihrt 
zu iibermaBigem Wasseransatz im Korper, zu Aufschwemmung 
und vermindert die Widerstandskraft des Korpers gegen Krank
heiten. 1m allgemeinen wird es zweckmaBig sein, die Nahrungs
kalorien in der kindlichen Nahrung etwa so zu verteilen, daB etwa 
15 Ofo auf EiweiB, 60 Ofo auf Kohlehydrate und 25 Ofo auf die Fette 
entfallen. Je jiinger das Kind ist, urn so groBer ist sein Fettbedarf. 
In der Ernahrung des 2jahrigen Kindes entfallt normalerweise etwa 
1/3 des Gesamtbrennwertes auf die Fette. 

Der GehaIt der Nahrung an Kohlehydraten muB sich 
rich ten nach der yom Korper zu vollbringenden Arbeitsleistung. 
Bei der Auswahl der verschiedenen Kohlehydrate ist darauf zu 
sehen, daB ein nicht zu groBer Teil der Nahrstoffe aus fabrik
maBig bearbeiteten, chemisch reinen und dadurch denaturierten 
Kohlehydraten, insbesondere nicht aus reinem Starkemehl und 
Zucker besteht. Diese stark veranderten Nahrstoffe entbehren 
der fiir den Aufbau und die Leistung des Korpers so bedeutsamen 
Erganzungsnahrstoffe, wie sie den nicht fabrikmaBig herge
steIlten kohlehydrathaltigen Nahrungsmitteln, Brot, Kartoffeln 
und Gemiise, anhaften. 

Die Frage der Erganzungsnahrstoffe (Vitamine) hat 
neuerdings in der Ernahrungslehre eine steigende Bedeutung 
erlangt. Es handelt sich dabei urn Stoffe, deren chemische Natur 
wir nicht kennen, deren Vorhandensein nur aus ihrer Wirkung 
erschlossen werden kann bzw. aus dem Auftreten gewisser krank
hafter Storungen bei ihrem Fehlen. Solche Vitamine sind vor 

2* 

Fette. 

Koble
hydrate. 

Vitamine. 
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allem enthalten im Obst, in frischen Gemiisen, Salat, Kartoffeln, 
Hefe, Vollkornbrot, im unpolierten Reis, in keimenden Pflanzen, 
in der rohen Milch, der Butter, dem Eigelb, dem Lebertran und 
frischem Fleisch. Der Vitaminreichtum der Milch hangt ab von 
dem Gehalt des von den Milchtieren aufgenommenen Futters; 
es scheint, daB nur die Pflanzen, nicht aber die tierischen Orga
nismen befahigt sind, Vitamine zu bilden. Man unterscheidet im 
allgemeinen 3 Arten von Vitaminen, das Vitamin A, das haupt
sachlich fur das Wachstum und fUr die Abwehrkraft des Korpers 
gegen Krankheiten von Bedeutung ist, das Vitamin B, dessen 
Fehlen in der Nahrung zu schweren Erkrankungen des Nerven
systems fUhrt, und das Vitamin C, durch dessen Mangel der 
Skorbut erzeugt wird. Uber den Gehalt der einzelnen Nahrungs
mittel an Vitaminen geben die obenerwahnten Bucher AufschluB. 

Es erhellt aus dem Gesagten, daB man bei der 

Ernahrung des Kleinkindes 
Ernahrung gut tun wird, eine moglichst mannigfaltig zusammengesetzte Nah-

Kleh~ierndeB. rung zu verabreichen. So wird man es am besten vermeiden, daB 
wichtige Nahrstoffe in der Nahrung fehlen. Man darf aber an den 
Verdauungsapparat des jungen Kindes nicht Anspruche stellen, 
die nur von den kraftigen Organen des Erwachsenen erfiillt werden 
konnen. Insbesondere muB die Nahrung so gestaltet sein, daB sie 
von den noch unvollkommenen Kauwerkzeugen des Kleinkindes 
bewaltigt werden kann. Man staunt allerdings immer wieder 
dariiber, wie gut selbst Kinder mit noch ganz unvollkommenem 
GebiB damit fertig werden, Brotrinden u. dgl. zu zerkleinern, und 
es ist wichtig, die Kinder zeitig an das Kauen zu gewohnen. 
Trotzdem wird es sich im allgemeinen empfehlen, Kindern bis 
zum Ende des 3. Lebensjahres die Nahrung gut zerkleinert in 
Breiform zu verabreichen. Kartoffeln und andere Knollenfruchte 
sollen auch alterenKindern moglichst in Plireeform gegeben werden, 
weil diese Nahrungsmittel sonst vom Darme des Kindes nur ganz 
ungeniigend ausgenutzt werden. 

Bezuglich der einzelnen Nahrungsmittel fur das Kind 
unterscheiden wir zweckmaBigerweise mit ERICH MULLER solche, 
die das Kind nur in beschrankten Mengen genieBen darf und 
solche, bei denen es einer Beschrankung nicht bedarf. Zur ersten 
Gruppe gehoren vor aHem die EiweiBtrager: Milch, Fleisch, Eier, 
Hiilsenfriichte und Brot, zur zweiten die grunen Gemuse, Salat, 
Kartoffeln, rohes Obst, Tomaten u. ahnl. 

Milch. Der Milchverbrauch betragt im 2. und 3. Lebensjahr etwa 
0,5 1 taglich und kann bei iilteren Kindern noch geringer sein. Es 
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ist unzweckmaBig, Kindem zu den Hauptmahlzeiten (mittags 
und abends) etwa noch Milch als Getrank zu verabfolgen oder 
gar - wie es noch hie und da geschieht - sie vor den Mahlzeiten 
Milch trinken zu lassen. Manche FaIle scheinbarer Appetitlosig
keit erklaren sich durch solchen MiBbrauch. Eier sind bei Kindem 
der 3 ersten Lebensjahre entbehrlich und sollen auch bei alteren 
Kindem nur sparsam (2-3 Eier wochentlich) verwendet werden. 
Bei manchen Kindem wird durch regelmaBigen GenuB von Eiem 
A ppetitlosigkeit und Verstopfung erzeugt. 

Gegen die Verwendung maBiger Mengen von Fleisch ist etwa 
yom Ende des 2. Lebensjahres ab nichts einzuwenden. Man kann 
allerdings Kinder der ersten 6 Lebensjahre auch recht wohl fleisch
los emahren, wenn nur durch entsprechende Verabreichung an
derer eiweiBhaltiger Nahrungsmittel, insbesondere Milch und evtl. 
Quark fUr die erforderliche EiweiBzufuhr gesorgt wird. Ein Vor
teil der fleischlosen Emahrung liegt darin, daB das Kind nicht 
vorzeitig durch Geschmacksreize verwohnt wird. Die etwaige 
Fleischmenge solI im 3. und 4. Lebensjahre ungefahr 20-30 g, 
im 5. und 6. Lebensjahr ungefahr 40-50 g (als rohes Fleisch 
gerechnet) betragen. Ebenso wie Fleisch konnen Fisch und gute 
Wurst (Streichwurst, Leberwurst) gegeben werden. 

Beim Brot ist zu beachten, daB es betrachtliche Mengen 
EiweiB (5-8 Ofo) enthalt. Mit einer Tagesportion von 200 g Brot 
(4 Schnitten) bekommt das Kind also 10-16 g EiweiB zugefiihrt. 
Es ist zu empfehlen, wenigstens einen Teil des Brotes in Form 
von kleiehaltigem Brot, insbesondere von Vollkombrot zu geben, 
weil die Kleie wichtige Erganzungsnahrstoffe enthalt. Auch die 
Hiilsenfriichte sind reich an EiweiB und werden deshalb wohl 
auch als "vegetabiles Fleisch" bezeichnet. 

Der Wert der Gemiise und des Obstes beruht vor allem auf 
ihrem Gehalt an Mineralsalzen und Vitaminen. Urn diese wich
tigen Stoffe dem Kinde auch wirklich zuzufiihren, diirfen die 
Gemiise nicht abgekocht werden, sondern sollen gedampft wer
den; das Briihwasser muB verfiittert werden, das gleiche gilt fiir 
die Kartoffeln. 

Rohes Obst verdient den Vorzug vor Kompotten und Obst
konserven, welche beide letzteren oft auch durch zu hohen Zucker
gehalt schadlich wirken. 

Im Dorrgemiise und in den meisten Gemiisekonserven sind 
die Vitamine groBtenteils oder vollig zersttirt, sie sollen daher nur 
im Notfall verwendet werden. Vnter den Fetten soIl, soweit als 
moglich, die Butter bevorzugt werden wegen ihres hohen Ge
haltes an Vitaminen. 

Eier. 

Fleisch. 

Brot. 

Gemiise 
und Ohat. 
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Getr1tnke. Das Flussigkeitsbedurfnis des Kindes ist wechselnd. Bei 
hoher AuBentemperatur und bei starken korperlichen Anstren
gungen entstehendes DurstgefUhl ist durch reines Wasser zu 
befriedigen. Zu den regelmaBigen Mahlzeiten des Kindes gehOrt 
die Wasserflasche ebensowenig wie das SalzfaB. 

Alkoholische Getranke sind in jeder Form fur das Kind ver
boten, weil Alkohol ein schweres Gift fur den kindlichen Korper 
darstellt. 

SuBigkeiten, insbesondere auch Schokolade, sollen in ganz 
geringen Mengen und selten gegeben werden, vor allem niemals 
zwischen den Mahlzeiten. Das Kleinkind gedeiht am best en bei 
wenig Mahlzeiten und groBen Nahrungspausen. In der 
Regel sollen 4 Mahlzeiten gegeben werden: 

I. Friihstiick (71/2-8 Uhr morgens). 
II. Mittagsessen (12-121/2 Uhr mittags). 
III. Vesper (3-4 Uhr nachmittags). 
IV. Abendbrot (7 Uhr abends). 

Gegebenenfalls kann zwischen Friihstiick und Mittagbrot ein kleines 
2. Friihstiick (lOUhr vormittags) eingeschaltet werden. 

Der Speisezettel fUr die einzelnen Jahrgange wird etwa folgen
dermaBen zu gestalten sein: 

Kinder des 2. Lebensjahres 
Speisezettei. I. Friihstiick: 200 g Milch, Zwieback oder Butterbrot. 

II. Mittagessen: Gemiise, Kartoffeln, Obst (evtl. 10-20 g Fleisch). 
III. Vesper: 100-150 g Milch, Keks oder Zwieback. 
IV. Abendbrot: 200-250 g Milch mit GrieB, Mondamin, Hafer- oder 

Reisflocken zu Brei gekocht. Fruchtsaft oder Obst. 
Bei kraftig entwickelten Kindern kann in der 2. Halfte des 2. Lebens

jahres der abendliche Milchbrei durch Kartoffelspeisen, Pfannkuchen oder 
Butterbrot (dazu evtl. 100 g Milch) ersetzt werden. 

Kinder des 3. nnd 4. Lebensjahres 
I. Friihstiick: 150-200 g Milch, Butterbrot, Obst. 
(II. Friihstiick: Rohes Obst, eine kleine Schnitte Brot mit Butter.) 
II. Mittagessen: Gemiise, Kartoffeln (evtl. Fleisch), Obst oder SuB· 

speise. 
III. Vesper: 100 g Milch, Brot mit Butter, Marmelade oder Honig 
IV. Abendbrot: Milchbrei oder Mehlspeisen (Kartoffelspeisen, Nudeln 

Reis, Pfannkuchen) oder belegtes Butterbrot oder 1 Ei und Butterbrot 

Kinder des o. nnd 6. Lebensjahres 
ebenso. 

Gegen den Zusatz von Malz- und Kornkaffee zur Milch be
stehen keine Bedenken; zum Mittagessen konnen nahrhafte 
Suppen (Bouillonsuppen mit GrieB, Reis, Nudeln, Graupen u. dgl.) 
gegeben werden. Reine Bouillon hat keinen besonderen Niihr
wert und ist im allgemeinen bei gesunden Kindern entbehrlich. 
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Zum genauen Studium der kindlichen Ernahrung sei auf die 
vorzuglichen Darstellungen verwiesen 

1. von CZERNY und KELLER: Des Kindes Ernahrung, Ernahrungs
stOrungen und Ernahrungstherapie, Bd. 1, 2. Teil, Leipzig und Wien: Franz 
Deu ticke 1925 und 

2. ERICH MULLER: Stoffwechsel und Ernahrung alterer Kinder in 
Handb. d. Kinderheilk. von PFAUNDLER und SCHLOSSMANN, Bd.l, Leipzig: 
F. C. W. Vogel. 

Von ebenso groBer Bedeutung wie die richtige Ernahrung des 
Kindes ist die Sorge fUr den genugenden 

Schlaf. 
Der Lebensrhythmus des Kleinkindes ist ein anderer als der Selllaf. 

des Erwachsenen. Wahrend sich des letzteren Leben in den zwei 
groBen Phasen von Tag und Nacht abspielt, zeigt das Leben des 
Kleinkindes einen mehrphasigen Typus, d. h. um die Mitte des 
Tages tritt naturlicherweise Ermudung und Abspannung ein, das 
Kleinkind solI daher auch am Tage eine Schlafzeit einhalten. Am 
besten wird es nach der Mittagsmahlzeit fUr 1-2 Stunden schlafen 
gelegt. Das Schlafbedurfnis des Kindes ist individuell verschieden, 
im ganzen sollen Kinder bis zum Ende des 3. Lebensjahres etwa 
13-14 Stunden schlafen, altere Kleinkinder wenigstens 11 bis 
12 Stunden. Zur wirklichen Ruhe und Erholung gelangt das Kind 
nur, wenn es im Bett allein schlaft. Die Lagerstatte sei nicht zu 
weich, Federbetten sind zu verwerfen. Als Kopfkissen diene ein 
£laches Seegras- oder RoBhaarkissen. Das KopfkisSB!l kann auch 
ganz fehien. 

Die Kleidung des Kindes solI moglichst leicht, bequem Kleidung. 

und luftdurchiassig sein. Einengende Bander (Strumpfbander, 
Hosentrager) sowie zu enge Leibchen u. dgl. sind zu vermeiden. 
Die Warme der Kleidung solI der wirklichen AuBentemperatur, 
nicht der Kalenderjahreszeit angepaBt sein. 

Besonderer Wert ist auf gut passendes Schuhwerk zu legen. 
Verkruppelung der Zehen kann aber auch durch zu enge Strumpfe 
verursacht werden. 

Das tagliche Bad kann ohne Schaden auch beim Kleinkind Bad. 

beibehalten werden, doch genugt bei sonst einwandfreier Rein
lichkeitsp£lege auch 2-3mal wochentliches Baden. 

Abhartung durch kalte Wasserprozeduren ist beim Kleinkind 
im allgemeinen zu verwerfen, an deren Stelle tritt die Abhartung 
durch das Luft bad. 

Die Entwicklung des Bewegungsapparates (Knochen, Ge- Gymnastik. 

lenke, Muskeln) kann schon beim Saugling und noch mehr beim 
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Kleinkind durch systematische Ubungen gefordert werden (NEU
MANN-NEURODE: Sauglingsgymnastik und Kindersport, Berlin
Halensee: A. Steins V erlags buchhandlung 1924). 

3. Kindergartenformen. 
A. Kindergarten - Kleinkinderschule 

Kinderbewahranstalt. 

Entwicklung. 

Wenn man die Anstalten der Kleinkinderfiirsorge in ihrem 
heutigen Zustande betrachtet - das bunte Bild v9n Lebensfiille, 
Selbsttatigkeit und von lauter Dingen, die nur "ein Zeitalter 
des Kindes" ersinnen kann - und sich dann die alteste Form 
der Kleinkinderanstalt - die vor iiber 100 Jahren entstandene 
Kleinkinderschule - vergegenwartigt, die in niichtemen Schul
raumen und -banken den Geist der Kinder zu fordern suchte, so 
ist es schwer, die Kleinkinderschule alten Systems als Stamm
mutter unserer modemen Einrichtungen zu begreifen. Dnd doch 
steht man nur der Wurzel und Eliite einer Entwicklung gegeniiber_ 

a) Oberlin. Die Gesichtspunkte, die OBERLIN in PESTALOZZIS Gefolgschaft, 
zur EITichtung seiner ersten Kleinkinderschule veranlaBten, waren 
sozial-padagogischer und religiOser Art. Durch Arbeit und Reli
gion sollten die kleinen Kinder des Steintals besseren Sitten und 
geordneteren sozialen Verhaltnissen zugefiihrt, sollte in sie die 
Grundlage zu ihrem Gottesverhaltnis gepflanzt werden. In diesem 
Geiste entstanden nun allerorts Kleinkinderschulen, und sie 
erfreuten sich bald allgemeiner Beliebtheit. Sie behiiteten die 
Kinder manche Stunden am Tage, gewohnten sie an allerhand 
gute Sitten und erzogen sie in kirchlichem Sinne. AuBerdem 
gaben sie manchmal durch einen Spielplatz, zuweilen sogar durch 
Spielzeug den Kindem Spielgelegenheit. Die Kleinkinderschule 
selbst blieb lange Zeit der Schulraum mit ungefiigen, langen 
Banken, manchmal Tischen und einem Lehrpulte - ein Abbild 
der Lemschule im kleinen. 

b) Frobel. Eine Anderung kam erst, als FRIEDRICH FROBEL aus seiner 
Idee der "Menschenerziehung" heraus eine besondere Kleinkinder
schule - namlich seinen Kindergarten - schuf, die nicht nul" 
die religiOs-sittliche Bildung seiner Zoglinge anstrebte, "die Kinder 
des vorschulpflichtigen Alters nicht nur in Aufsicht nehmen, son· 
dem ihnen auch eine ihrem ganzen Wesen entsprechende Betiiti
gung geben, ihren Korper kraftigen, ihre Sinne iiben und den 
erwachenden Geist beschaftigen, sie sinnig mit der Natur und 
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mit der Menschenwelt bekannt machen, besonders auch Herz und 
Gemiit richtig leiten und zum Urgrund alles Lebens, zur Einigkeit 
mit sich selbst hinfiihren sollte". 

Diese Gesichtspunkte sind so weit und tief, so dem Klein
kindererziehungsgedanken damaliger Zeit voraus, daB es lange 
Zeit dauern muBte, bis sie sich die Einsicht der anderen Menschen 
erobern konnten. FROBELS Werk liegt eine volle Bewertung der 
Aufnahme- und Eindrucksfahigkeit, der Bildungsmoglichkeit und 
der unendlichen Vielseitigkeit des Kleinkindesalters zugrunde. 

Neben der Kindererziehung suchte FRIEDRICH FROBEL junge 
Madchen und Frauen zu geeigneten Erzieherinnen (Kinderpflege
rinnen) und Miittern heranzubilden, da er viel zu natiirlich dachte, 
urn nicht in der Mutter den urspriinglichsten und wichtigsten 
Erziehungsfaktor zu sehen. 

Die FROBELschen Erziehungsgedanken haben unsere Klein
kinderanstalten heute stark durchdrungen, trotz aller Anfein
dungen, trotz aller Vorwiirfe, daB sie revolutionar und antireligios 
seien. Auch eine MARIA MONTESSORI ist ein Glied in der mit 
FROBEL begonnenen Kette. Mogen wir heute viele FROBELsche 
Methoden verwerfen, mogen uns seine Beschaftigungen eng, dog
matisch und nicht organisch erscheinen, so ist doch die Idee der 
Selbsttatigkeit, der allseitigen Bildung aller im Kinde ruhenden 
Krafte und Triebe - sei es durch Forderung, sei es durch Hem
mung - die Grundlage der Erziehung in unseren Kleinkinder
anstalten. Neue Kindergarten bliihten in FROBELS Sinne auf, 
und die alten Einrichtungen form ten sich allmahlich nach seinen 
Ideen urn. 

Am Ende des vorigen Jahrhunderts trat ein neuer Gesichts- c) Gesund-
kt · d· h lb ff A It f·· .. Ii h d d G heitspflege. pun ill Ie a 0 ene nsta s ursorge, nam c er er e-

sundheitspflege. Es liegt auf der Hand, daB die Anhaufung vieler 
kleiner Kinder groBe gesundheitliche Gefahren in sich birgt. Diese 
Tatsache veranlaBte die Arzte, gr6Bten Wert auf eine gute An
staltshygiene zu legen. Da sich gleichzeitig die Idee der korper-
lichen Ertiichtigung der J ugend durchsetzte und sich in einer 
systematischen Korperpflege und gymnastischen Bildung aller 
Kinder auswirkte, muBten die Kleinkinderanstalten auch zu 
einer Statte der Gesundheitspflege und -fiirsorge werden. Der 
erste Kindergarten, der diese Forderungen verwirklichte, war der 
OPPENHEIMsche in Frankfurt a. M. 

Eine weitere Forderung der halboffenen Kleinkinderanstalten d) Reichs
ist von demZusammenschluB der Kinderheime mit den anderen wJ~~~s
Jugendwohlfahrtsorganen unter Fiihrung des Jugendamtes zu gesetz. 
erwarten. Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz weist auch den 
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halboffenen Kleinkinderanstalten ihren Platz in der allgemeinen 
Wohlfahrtspflege an, ganz gleich, ob sie privater oder offentlicher 
Art sind. AIle Anstalten, die Kinder bis zum 14. Lebensjahre 
aufnehmen, gelten als Pflegestellen und unterstehen als solche 
der Aufsicht des ortlichen Jugendamtes. Die offentlichen An
stalten sind ohne wei teres von der An- und Abmeldung der Kinder 
und einer besonderen Aufnahmeerlaubnis widerruflich befreit. 
Die ubrigen Anstalten muBten bis zum 1. April 1926 einen Antrag 
auf Weipergewahrung der Befreiung durch das Landesjugendamt 
beim Regierungsprasidenten einreichen. 

Die Gesetze lauten RJWG.: 
§ 4, 4 Aufgabe des Jugendamtes ist ferner, Einrichtung und Veranstal

tungen anzuregen, zu fordern und gegebenenfalls zu schaffen fiir: 
4. Wohlfahrt der Kleinkinder. 
§ 19. Pflegekinder sind Kinder unter 14 Jahren, die sich dauernd oder 

nur fiir einen Tell des Tages, jedoch regelmiiBig, in fremder Pflege befinden, 
es sei denn, daB von vornherein feststeht, daB sie unentgeltlich in voriiber
gehende Bewahrung genommen werden. 

§ 20. Wer ein Pflegekind aufnimmt, bedarf dazu der vorherigen Er
laubnis des Jugendamtes. In dringenden Fallen ist die nachtragliche 
Erlaubnis unverziiglich zu bewirken. 

§ 24. Pflegekinder unterstehen der Aufsicht des J ugendamtes. 
§ 29. Die Landesjugendamter konnen Anstalten, die Kinder in Pflege 

nehmen, von der Anwendung der Bestimmungen der §§ 20-23 wider
ruflich befreien. Die Befreiung kann nur versagt werden, wenn das Landes
jugendamt Tatsachen feststellt, die die Eignung einer Anstalt zur Auf
nahme von Pflegekindern ausschlieBen. 

Die PreuBischen Ausfiihrungsbestimmungen geben an: 
II. Befreiung der Anstalten. 

Als solche Anstalten kommen insbesondere in Betracht: Aile Offent
lichen und privaten Krippen, Kindergarten, Kinderwarteschulen find 
Bewahranstalten, Kinderhorte und -heime, Erziehungsanstalten, Internate, 
Pensionate, Fiirsorgeerziehungsanstalten, Rettungshauser, Blinden-, Taub
stummen-, Kriippel-, Idiotenanstalten, Anstalten fiir Epileptiker, Waisen
hauser, Kinderherbergen, Aufnahmeheime, Zufluchtshauser, Sauglings
heime, Erholungsheime. 

XI. Neue Anstalten. 
Anstalten, die nach EriaB der Anordnung gemaB II Abs. 1 dieses 

Erlasses errichtet werden, haben vor der Aufnahme von Pflegekindern 
einen den Erfordernissen von IV Abs. 1 dieses Erlasses entsprechenden 
Antrag zu stellen. Vor der Entscheidung iiber den Antrag ist eine Besichti
gung der Anstalt vorzunehmen; auf diese finden die Bestimmungen zu 
VII und VIII dieses Erlasses Anwendung. Vor der Entscheidung iiber 
den Antrag darf das Jugendamt Antragen einer solchen Anstalt auf Er
laubnis zur Aufnahme von Pflegekindern nicht stattgeben. 

Grnndfordernngen fiir die Einrichtnng. 
Die Anspruche, die an die Kleinkinderanstalten zu stellen sind, 

werden also durch die Grundsatze der Erziehung und der Ge-



Kindergarten - Kleinkinderschule - Kinderbewahranstalt. 27 

sundheitspflege bedingt. Bemerkenswerterweise gehen die erzieh- V~rgleich 
1· h d dh . l' h F d f' . d zWIschen go' lC en un gesun mt IC en or erungen ast nle auseinan er, s.mdheits-

sondern wirken sich gleich aus. Verlangt die Gesundheitspflege s~~~~e~~d 
fUr einen Kindergarten von 40 Kindern zwei groBe luftige Raume, l' eherzieFh-

. m n O~ 

urn den Kmdern gute Luft und einen Aufenthaltswechsel zu ermog- derungeu. 

lichen, so ist das auch die Vorbedingung fiir die Spiel- und Be
wegungsfreiheit der Kinder. Wiinscht die Gesundheitspflege eine 
Koch- und Hausarbeitsgelegenheit, urn die Raumlichkeiten mit 
viel Wasser und Seife, die Gegenstande durch Sterilisieren rein-
halten zu konnen, so scheint uns das auch selbstverstandlich, urn 
den Kindern Ordnungs- und Reinlichkeitsbegriffe zu geben und 
sie mit den einfachsten Hausarbeiten vertraut zu machen. For-
dert.die Gesundheitspflege einen Waschraum, der je nach der Art 
seines Publikums mehr oder weniger vollstandig ausgestattet sein 
muB, fordert sie weiter die Moglichkeit, ein Kind baden und im 
Krankheitsfalle absondern zu konnen, fiir je 15 Kinder 1 Klosett, 
eine Kleiderablage mit getrennten, bezeichneten Haken auBerhalb 
der Kinderstuben - so sind dies alles Wiinsche, die auch erfiillt 
sein miissen, wenn wir die Kinder zu Reinlichkeit und Ordnung, 
zu Selbstandigkeit und Sittlichkeit erziehen wollen. Auch die 
Haltung und Pflege der Raume: Feuchtes Staubputzen aller 
Gegenstande, Wischen der FuBboden usw. sind gemeinsame 
Grundlagen. 

Es sind hier Grundrisse von Kindergarten beigefiigt, und a) GrUlld

zwar von besonders zweckmaBig erbauten und von solchen, die risse. 

N 

i 

Isoller- Spreen- 1(," It Gemierob + 1M:sch 
Zimmer Zimmer uc e Verschlag a raum 

Vor
platz 

1. Kindersfube 

r/ur 

Spie/saa/ Z.Kinderstube 

Abb.2. Schema eines Volkskindergartens iiir 80 Kinder. 

in schon vorhandenen Gebauden eingerichtet werden muBten und 
heute 'die entschieden verbreitetsten sind. Man sieht, daB sich 
die Grundforderungen auch bei Notbehelfen durchfiihren lassen. 
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Es kommt nur darauf an, wie weit man von ihrer Notwendigkeit 
durchdrungen ist. 

Die innere Einrichtung des Kindergartens richtet sich nach 
der Intensitat der Erganzungsfiirsorge, die er zu leisten hat. So 
hat der Volkskindergarten in pflegerischer Beziehung einen weit 
groBeren Aufgabenkreis als der Biirgerkindergarten, bei des sen 
Zoglingen man eine geordnete hausliche Pflege voraussetzen darf. 
Wir verlangen heute eine gute arztliche Aufsicht iiber jede Klein
kinderanstalt, die sich nicht nur auf die allgemeine Gesundheits
pflege erstreckt. Die Tatigkeit des Anstaltsarztes umfaBt die Unter
suchung der Kinder vor der Aufnahme, die regelmaBige gesund
heitliche Kontrolle, die haufig notwendige Zuweisung zum behan
delnden Arzt, die Einweisung in die Zahnklinik, die Beratung der 
Miitter sowie die Ubersicht iiber die Fiihrung der Gesundheits
karten und iiber die Wagungen und Messungen. Es ist aber stets 
festzuhalten, daB der Anstaltsarzt vorzubeugen und zu beraten, 
jedoch nicht zu behandeln hat. 

Die iibrige Korperpflege - und das ist der wichtigste Teil, 
da er von den Kindern als gute Gewohnheit ins Elternhaus und 
ins eigene Leben iibernommen werden solI - ist Sache der Lei
terin. Der Waschraum muB so gestaltet werden, daB er eine griind
liche Korperpflege bei wenig Aufsichtsarbeit infolge guter Uber
sichtlichkeit ermoglicht. Es ist am praktischsten, die Sachen der 
Kinder so niedrig anzubringen, daB selbst die Kleinsten an aIle 
ihre Gegenstande herankommen konnen. AuBerdem ist der Platz 
des einzelnen Kindes durch ein bestimmtes Bildchen zu kenn
zeichnen. Jedes Kind braucht: 

1 Nagelbiirste, 
1 Handtuch, 
1 Waschlappen, 

1 Gurgelbecher, 
1 Zahnbiirste, 
1 Kamm. 

Ob man diese Dinge als Eigentum des Kindergartens fiihren 
kann - das ist natiirlich das Sauberste und Einfachste - oder 
ob man sie von den Eltern bei der Aufnahme der Kinder ver
langen muB, ist ein Geldfrage. Helfen kann man sich auf beide 
\Veisen. Die Kinder lernen sehr schnell mit dies en Geraten allein 
umzugehen. Man unterstiitzt damit nur den in jedem Kinde 
ruhenden Trieb zur Selbstandigkeit. Die Leiterin muB den Kin
dern selbst in den Hals sehen, urn Kinder mit Krankheitssympto
men gleich aus der Gemeinschaft auszuschlieBen. Sie muB das 
Reinigen der Nagel und das Kammen iibernehmen. Trotz dieser 
griindlichen Reinigung sollen die Kinder morgens sauber in 
den Kindergarten kommen. Die Eltern sollen nicht von ihren 
Pflichten entbunden werden, sondern die hauslichen Anregungen 

Arztliche 
Aufsicht. 

b) Wasch
raum. 
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sollen vertieft und die Gefahren, die die Anhaufung der Kinder 
mit sich bringt, vermindert werden. Zu dem Inventar eines 
Waschraumes gehort auBer den schon erwahnten Kindersachen 

und den dazugehorigen Gestellen : 
1 Warmwasserbereiter, 
1 Wascheinrichtung, die an 

Wannenzahl sich nach der Kinder· 
.:: zahl richtet (fiir 40 Kinder 6 Stiick), 

1 hohes Tischchen mit einem 
Desinfektionsmittel, N agelreiniger, 
Schere, Staubkammen, Glasern fiir 
gebrauchte und ungebrauchte Holz· 
spatel, 

~ 50 Spatel, 
~ 1 Gurgeleimer, 
.;:; 2 Kannen fiir frisches Wasser "§ 
~ zum Zahneputzen und Salzwasser 
~ zum Gurgeln (Salzwasser gewohnt die 
"" Kinder an das Gurgeln mit Medika. 
& menten und verhindert das Hinunter
.g schlucken), 
'g 1 Topf zum Auskochen des Ma. 
Ell terials, 
.:; 1 Badewanne auf einem Stander 
;E fiir besondere Falle, Reinigungs. 

material. 
Solch ein Waschraum ist bei 
der geeigneten Aufsicht eine Er· 

~ ziehungsstatte wie kaum eine 
2i andere. MuBte man fruher durch i besondere Beschaftigungen Ge
o legenheiten herbeifuhren, die die 
~ Geschicklichkeit, die Selhstandig
] keit, die Hilfsbereitschaft, die 
~ Ordnungs. und Sauberkeitsliebe 
i entwickeln sollten, so ergiht sich 
~ das hier alles ungezwungen von 
'g selbst. 
:<i Fur die Wagungen und Mes
: sungen haben sich eine Lauf
;j gewichtswage und das PIRQUET-

sche MeBband als besonders 
zweckmaBig erwiesen. Die MeBbander kann man auf eine Holz
leiste mit schmalem Rahmen aufziehen und dick uberlacken, 
damit sie haltbar sind!). 

1) Sie sind von J. Odelga, Arztl.·techn. Industrie A.-G. Wien IX, 
Garnisongasse 11 zu beziehen. 
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Ob der Waschraum auch gleichzeitig fUr Hausarbeiten benutzt c)dKHiiche 
un aus'" 

werden muE, hangt davon ab, ob eine besondere Kiiche vor- arbeitsraum. 

handen ist. An Kiichen- und Hausarbeitsmaterial gebraucht man: 
1 Kochherd, 1 SchOpfkelle, 
1 Milchkocher, 40 Butterbrotbrettchen, 

40 Becher, 1 Spiilbank in Kinder-
1 Butterbrotmesser, hiihe mit 2 Wannen, 
1 Trittleiter, 1 Putzeimer 
1 Wasserkessel, 

Besen, Schrubber, Kehrblech und Handfeger. 

Es ist gewiE keine Zeitersparnis, Kinder zu den einfachen 
Ha usar bei ten anzulei ten, a ber diese V errich tungen ha ben ihren 
besonderen erziehlichen Wert. Sie iiben aIle Sinne, lehren die 
Kinder Geschicklichkeit, Handhabung des Materials, Bewertung 
der Arbeit, Schonung alIer Gegenstande, Hilfsbereitschaft, Fiir
sorge fiir Kleinere, Sauberkeit und Ordnung - soweit man das 
MaE an kindlicher Geduld und Ausdauer nicht iiberspannt. 

Abb. 5. Hausarbeit mit Kindern. Kinderheim Wicklinghausen, Stadt Barmen. 

Von besonderer Wichtigkeit ist die Unterbringung der Uber- d) a~~~~~r-
kleider der Kinder. Friiher war es iiblich, das Zeug im Kinder- . 
zimmer rundherum an die Wande zu hangen. Wurden die Kleider 
auf diese Weise durch die Heizung des Zimmers getrocknet, so 
ist diese Einrichtung doch yom gesundheitlichen und erzieh
lichen Standpunkte aus ganz zu verwerfen. Niedere Stander in 
Kinderhohe sind besonders praktisch, weil man sie im Sommer 
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zum An- und Auskleiden fur die Luftbader mit hinausnehmen 
kann. Die Kinder lernen ihre Haken schnell kennen, wenn der 
Stander immer gleich steht und des Kindes Platz durch das 
gleiche Bildchen wie im Waschraum bezeichnet ist. Ob man fUr 
die Kleiderablage einen besonderen Raum oder den Hausflur 
benutzt, ist gleichgultig, wenn man ihn nur· recht gut luften kann. 

e) lbahken- Was hat zu geschehen, wenn ein Kind plotzlich erkrankt? 
sue en. Selbst bei einer genauen Beobachtung, selbst wenn jedem Kinde 

in den Hals gesehen ist, kann es vorkommen, daB ein Kind wah
rend der Kindergartenzeit erkrankt. Bis man das erkrankte 
Kind nach Hause schaffen kann, wird immerhin eine gewisse 
Zeit vergehen, und die Mutter wird haufig gar nicht sofort zu 
erreichen sein. Daher muB jeder Kindergarten die Moglichkeit 
haben, ein Kind absondern zu konnen. Die Verantwortung den 
anderen Kindern gegenuber, die sich anstecken konnten, ist zu 
gr013. Ein besonderes Krankenzimmer, das 

1 Liegesta tte, 
1 Waschtisch, 
Instrumente und Medikamente 

enthalt, ist wunschenswert, aber nicht durchaus notwendig. Man 
kann sich mit einem leicht leerzumachenden Gruppenzimmer oder 
einem besonderen Leiterinnenzimmer helfen. 

f) Sprech· Ob die Leiterin eines besonderen Verwaltungs- und Sprech-
zimmer. 

zimmers bedarf, hangt von der Gestaltung des Kindergartens 
abo 1st er mehrgliederig und sind infolgedessen mehrere Helfe
rinnen oder gar Schulerinnen da, so muB die Leiterin einen Raum 
haben, in dem sie mit den Muttern ohne Zeugen reden kann. Das 
notige 1nventar eines solchen Leiterinnenzimmers besteht aus: 

F~milien. 1 Schreibtisch zum Verschliel3en der Anwesenheitslistc, des Einnahme-
I~it~:~t~~' buches, des Abrechnungsbuches, einer Kassette sowie der Kartotheken. 

thek. Das Fiihren einer Familienkartothek, die die niitigsten Personalien und 
Platz fiir Eintragungen erziehlicher Art enthalt, ist fiir eine gute Uber
sicht, fiir die Verfolgung der kindlichen Entwicklung und zu statistischen 
Zwecken ebenso notwendig wie die Fiihrung von Gesundheitskarten, in 
denen die regelmal3igen Wagungen und Messungen, die arztlichen Befunde 
und die elterlichen Angaben iiber den Gesundheitszustand der Kinder 
aufgezeichnet werden. 

Schreibmaterial, 
3 Stiihle, 
1 Biicherbrett mit der fiir die Kinder und die Leiterin niitigen LitE'ratur 
1 Verbandkasten mit dem erforderlichen Verbandmaterial, 
1 Kinderwage, 
1 Mel3stab, 
1 Handwerkskasten mit Inhalt, 
1 Nahkorb mit Inhalt, 
1 Wascheschrank, zu dessen Bestand einschliel3lich der Sachen, die 

sich jeweils in Gebrauch befinden, gehiiren: 
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2 x 40 Kinderhandtiicher, 24 Abtrockentiicher, 
1 X 40 Waschlappen, 3 Staubtiicher 
1 x 40 Kammtaschen, 6 Klosettiicher, 
I X 40 Lufthosen, 2 Paar Topfanfasser, 
6 Kinderhausarbeitsschiirzen, 6 Handtiicher, 

12 Abwaschtiicher, 2 ArztkitteJ. 

Auch die Hauptraume des Kindergartens, die Kinderstuben Fcohrm kUtnd 
. . ara er 

sollen ganz semem Charakter entsprechen und zweckmaGlg fiir der Kinder-
die anzustrebenden Ziele sein. Die GroBe der Zimmer richtet sich stuben. 
nach der Kinderzahl, die Menge der Raume nach der Gestaltung 
des Kindergartens (8 cbm Luft - also 320 cbm auf 40 Kinder -
sind fiir ein Kleinkind ausreichend). Fiir Betriebe mit Schiile-
rinnen ist ein Gruppenkindergarten am geeignetsten, wahrend 
€ine Leiterin, die nur mit einer Helferin arbeitet, leichter zwei 
groBe Raume iibersehen kann. In beiden Fallen sollen die Raume 
"Kinderstuben" sein. Das bedeutet, daB man sich bei der Ein-
rich tung dem Kinde anpassen und sich schon rein auBerlich auf 
seine GroBe einstellen muB. Es ist erstaunlich, wie sich der Cha-
rakter eines Raumes verandert, wenn man ihn statt in einer 
Augenhohe von 1,60 m vom FuBboden in einer solchen von 1m 
betrachtet. Besonders den Bildschmuck sieht man haufig unlogi
scherweise in Erwachsenen- statt in Kinderhohe angebracht. Die 
Kinderstuben sollen bunte, frohliche Farben haben, die nicht 
durch haBliche Kanten und Friese eingefaBt oder unterbrochen 
werden, wei I dadurch die Wirkung schoner Bilder ganz zersWrt 
wird. Die Vorhange, die Mobel, alles muB im Einklang zuein-
ander stehen, damit die Vielgestaltigkeit, die so ein Kinder
stubeninhalt mit sich bringt, nicht unruhig oder gar bizarr wirkt. 
War es friiher vielleicht schwer, gute Bilder fiir mehrere Raume 
zu finden, die beiden Anforderungen - inhaltlich das Kind zu 
interessieren und es gleichzeitig zum Gestalten anzuregen -
geniigten, so kann man jetzt eine ganze Auswahl habfln. AuGer 
den iiblichen Caspari-Bildern gibt es eine Menge Bilderbiicher, 
die zum Rahmen gut geeignet sind - allein die Schiiler des 
Wiener Professors CICZECK haben eine ganze Reihe herausgebracht. 

Eingliederige sowie Gruppenkindergarten brauchen einen g) SpielsaaI. 
Spielsaal. Das ist ein geniigend groBer, leerer oder schnell aus
zuraumender Saal, in dem nichts die Bewegungsfreiheit der Kinder 
hindert. Sein Zweck ist, der korperlichen Entfaltung zu dienen. 
Es gibt viele Tage, an denen man der Witterung halber die Kinder 
nicht in Garten oder Hof herumtummeln lassen kann, an denen 
Spaziergange unmoglich sind. Dann ist der Spielsaal unentbehr-
lich, sowohl zum Freiherumtoben als zu Bewegungsspielen und B~wegungs-
t . h "iTb D' B d K' . I . d d' spJele und urnensc en u ungen. Ie ewegungs- un relSSpIe e sm Ie Gymnastik. 

Hoffa·Latrille, Halboffene Anstalten, 3 
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Laufende Nummer: ----~??:-

Familienname: __ S._c~_u.l~~ 

Wohnung :I!anr1el8t~~fJe27. 

Familienkarte. 

Kinder
garten 

Sedansberg 

1m Notfall erreichbare Vertreterin der Mutter:!rauE.verts_berf!~ __ 

_ ._. _____ . ________________________________ !!_: __ !P.y!: ___ ~:!!: __ I!'!:_u.~~ ___________ . _______________________________ _____________ . ___ _ 

Arbeitsstelleder Mutter: 3 s.t~'!1ltz.s.tell~,f:!toftel,J!.~u'fi1:~()!~tr: 4 

Wirtschaftliche Lage der Familie : __ J?~~y~rdienst~~r1l!1ltter __ i~t'fl:i_c~ta1ls-

______ re_ic.h.~nfl:.t_~e!_y~te!_11!!~~_z11!a~gs11!ei~~_~1lrT1, ___ f!~terh.a!t __ her~~gezogen 

Grund der Aufnahme der Kinder im Heim:- Das X.i11:~i8_t_stun~enweise 

__ 'll:rtbecl:u.tsic.~tigt, __ 1\ in.~ __ ist _1l~e_helich __ 

Pflegesatz Stufe: W~c.h.~11:tli_c~_~~..!ff!:!P.~ziehungs~, __ 60_F>fg._1I!ilchgeld 

Vorderseite. 

Vater Mutter Zahl u. Alter der 
schulentl. Kind. 

Vorname Johanne geb. Schulze 
--r------ -

Geburtsjahr 5. II. 1897, kath. u. Konfession 
-----r------ c--------- ---

Beruf Putzstelle 

Kinder unter 14 Jahren. 

Geburts- Kon-
Aufnahme 

Grund Nr. Vorname tag fession Schule Auf- I Ab- des Abgangs Bemerkungen 
nahme I gang 

1. Peter 2./4. kath. 30./11. 
1921 1924 

---_. 
I 

I 
Riickseite_ 
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Kindergartenformen, 

bekanntesten und altesten 
Gruppenbeschaftigungen, die 
den Kindern alsN achahmungs
und Tanzspiele groBes Ver
gniigen bereiten; von einer 
entwickelnden Gymnastik fUr 
Kleinkinder ist dagegen erst 
in den letzten J ahren die Rede. 
GewiB haben auch Freiiibun
gen nach einem Kommando, 
das dem kindlichen Auffas
sungsvermogen etwa ent
spricht, ihren turnerischen 
und erziehlichen Wert, aber 
genau genommen passen sie 
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weder fUr die korperliche noch fiir die geistige Verfassung des 
Kleinkindes. Die Entwicklungsoberflache der einzelnen Klein
kinder ist so unendlich verschieden, das Verhaltnis der korper
lichen, der seelischen und der intellektuellen Entwicklung zu
einander ergibt bei jedem Kleinkind ein so anderes Bild, daB 
jedes Aufzwingen und jedes Hineinzwingen in einen fremden, 
allgemeinen Rhythmus gefahrlich ist. Jedes Anstaltsleben bringt 
schon ein iibertriebenes Einfiihlenmiissen in allgemeine unper
sonliche Gesichtspunkte mit. Daher soUten wir jedenfalls immer 
da den Zwang unterlassen, wo wir dem Kinde ein Ankniipfen an 
den eigenen Rhythmus ermoglichen konnen. Dnd das geht bei 
turnerischen Ubungen sehr gut. 

Abb. 7. Gymnastik mit Kleinkindern. Kinderheim Wichlinghausen, Stadt Barmen. 

Wir machten die ersten Erfahrungen mit der Kleinkinder
gymnastik im Tagesheim Wichlinghausen der Stadt Barmen. Da 
die Kinder durchweg verbildeten Familienverhaltnissen ent
stammen, sind sie Montags immer so angefiillt und erregt durch 
die sonntaglichen Erlebnisse, daB es gut scheint, ihnen fremde 
geistige Anregungen fern zu halten. Deshalb turnen wir am 
Montag Vormittag mit hochstens 20-25 Kindern, zuweilen auch 
in kleinen Schiilerinnengruppen. Den Kindern wird eine neue 
nbung gezeigt, und zwar durch ein Kind, damit aIle den nur 
mit einem Lufthoschen bekleideten Korper gut beobachten 
konnen. Wir iiberlegen dann gemeinsam, welche Glieder durch 
diese Ubung stark und beweglich werden, und die Kinder lernen 
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dabei gleich ihren Korper kennen und benennen. Dann setzt 
oder legt oder steIIt sich jedes Kind, wie es die Ubung verlangt. 
Es schlieGt die Augen, um sich zu konzentrieren und turnt solange 
es mag und so gut, wie es kann. Kein einziges Kind verlangt 
nach seinen Kleidern oder nach einer anderen Beschaftigung. 
AIle wissen selbst V orschlage zu machen, da sie die Ubungen 
ganz erfassen; sie wissen genau, was ihnen schwer faUt und was 
sie iiben miissen. Wenn sie sich untereinander helfen, wissen sie 
auch wohl zu kritisieren. Kiirzlich wurde einer unserer oster
reichischen Freunde energisch belehrt. Die Kinder turnten nach 
Wahl. Ein 4jahriger Junge lag auf dem Riicken und versuchte 
vergeblich, sich mit vorgestreckten Armen aufzurichten. Sein 
etwas alterer Partner kniete ihm zu FiiGen und betrachtete 
gespannt seine Anstrengungen. Der Arzt woUte nun dem Kinde 
durch Festhalten der Beine helfen. Da erschoU zweistimmig: 
"Mit festen FuGgelenken kann er doch schon zwei Montage!" 
Und: "Nicht helfen! - LaG mich los!" Bei rhythmischen Ubungen 
wiinschen die Kinder meistens von selbst, daG man dazu spielen 
oder singen mochte. DaG die Kinder aber wirklich wiiGten, wel
ches Lied dem Rhythmus einer Ubung entspricht, haben wir 
noch nicht erlebt, trotzdem sie leicht eine trbung dem musi
kalischen Takt anpassen konnen .. Man muG schwierigere mit 
leichten Ubungen, neue mit bekannten abwechseln lassen. Gym
nastische Ubungen kann nur der mit Kindern machen, der selbst 
turnen kann, die Ubungen mit dem eigenen Korper erprobt hat 
und iiber anatomische Kenntnisse verfiigt. Man ist sonst nicht 
imstande, die Anstrengungen zu ermessen, Turnschmerzen vor
zubeugen und sich iiber die Gefahren klar zu sein. Sehr anregend 
sind die Biicher "Kinderturnen" von BAYER u. WINTER und 
"Kindersport" von NEUMANN-NEURODE. 

AuGer diesen Gymnastikstunden machen die Kinder zweimal 
taglich etwa 10 Minuten lang leichte Atemiibungen. 

Das Inventar eines Spielsaals besteht aus: 
einigen Wandbanken, 
einigen Wolldecken oder einem Turnteppich fUr den Ful3boden zum 

Schutze der blol3en Fiil3e beim Turnen, 
1 Klavier, 
1 Stuhl, 
Schwedischen Sprossenwande n, 
Schaukelpferden usw. 
Bilder und Pflanzen. 

h) Klnder- Bei der Einrichtung der Kinderstuben muG man besonders auf 
stuben. Tische und Stiihle achten. Die Rohe der Kindermobel ist von der 
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GraBe der Kinder abhangig. Man braucht fiir 3-6jahrige Kinder 
mindestens zwei verschiedene GraBen. In der Schule wird schon 
seit vielen Jahren sehr groBer Wert auf ein gesundes Verhaltnis 
der Tische und Banke zu dem Kinderkarper gelegt, in den Klein
kinderanstalten dagegen wird diese Seite der Gesundheitspflege 
haufig vernachlassigt. Sitzen Schulkinder auch viel mehr als 
Kleinkinder still auf ihren Banken, so ist der Karper des Klein
kindes urn so zarter und leidet unter einer ungesunden Haltung 
besonders stark. Die Stiihlchen sollen so hoch sein, daB die FiiBe 
der Kinder beim Sitzen ganz auf dem Boden stehen. Die Tisch
chen miissen so hoch sein, daB das sitzende Kind die Unterarme 
wagerecht auflegen kann, ohne daB die Schultern gehoben oder 
heruntergezogen werden. 

Das Kinderstubeninventar besteht aus: 
40 Kinderstiihlen, 
20 Kindertischchen, die sich zu einem Block zusammenfiigen lassen, 

aber auch einzeln so stabil sind, daB die Kinder ihr Spielreich fiir sich 
haben konnen, 

1 groBen Stuhl, 
1 Puppenecke mit Inhalt, 
Butterbrotkorben, 
Kriimelschaufel und -besen, 
Bilder, Keramik, Pflanzen, 
1 sehr geraumigen oder 2 kleineren Spielschranken, deren Inhalt sich 

zusammensetzt aus: 
Freispielmaterial: wie Puppenstuben, Piippchen, Bauklotze in allen 

Formen, Hauschen, Tiere, Dorfleute usw. 
Frobelmaterial: Balle, Baukasten, Legetafeln, Stabchen, Buntblatt

chen, PerIen, Flechtblatter und Nadeln, Faltblatter. 
Material zum freien Gestalten: Plastilin oder Ton mit UnterIagen und 

Stabchen, Zeichenpapier, Wasserfarben, Pinsel, Napfchen, Buntstifte und 
Buntpapier, Scheren, Klei~ter. 

Musikinstrumente: Kastagnetten, Tamburine, Triangeln, Trommel, 
Becken, GlOckchen. 

Bilderbiicher aller Sorten. 
Montessorimaterial fiir die zuriickgebliebenen Kinder. 

Das Spiel- und Beschaftigungsmaterial kann man leicht so an
ordnen, daB die Kinder es selbst holen und fortraumen kannen 
oder daB es mit einem Handgriff auf Wunsch herauszugeben ist. 
Man muB nur alles, was zu einer Beschaftigung, zu einem Spiel 
gehart, in Schalchen oder Kastchen beieinander haben. Dann ist 
es gut, wenn die Schubladen oder Facher der Schranke so flach 
sind, daB das Material iibersichtlich nebeneinander stehen kann. 
Ein Schalchen enthalt z. B.: Perlen, Schniire und ein Kastchen 
mit Wachs; oder Zaune, Tiere, Dorfleute, Baume und Hauschen. 
Sole he Schranke gestatten der Leiterin, die Kinder taglich nach 
ihrer eigenen Wahl frei spielen zu lassen. 

Freie Be
tiitigung. 
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Wenn man sich vergegenwartigt, wie das Kind in einem guten 
Elternhause nach seiner eigenen Initiative spielt, wie es sich 
seine Anregungen selbst sucht, wie sein Spiel Leben und Ge
stalten heiBt, so muB das Beschaftigen der Kinder in groBen 
Gruppen oder gar Abteilungen und die zielsichere Erziehung an 
Hand solcher BeschiHtigungen unnatiirlich nnd schadlich erschei-

Abb. 8. Spielschrank Kinderheim Wichlinghausen, Stadt. Barmen. 

nen. Das gesunde Kind weiB oder fiihlt ganz genau, was es zu 
seiner Entwicklung braucht und wie es die meist periodisch auf
tretenden Krafte auswirken muB. Ein Gangeln zu gemeinsamen 
Wegen, ein Interessieren und Begeistern fiir Beschaftigungen, die 
dem Kinde innerlich fern, vielleicht gar kontrar liegen, birgt keine 
organische Entwicklung und erzielt keine Selbstandigkeit. Wir 
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miissen uns ganz klar dariiber sein, daB die Anstalten der halb
offenen Fiirsorge "Erganzungsformen" sind. Wir umfassen nie 
das ganze Leben des Kindes, seine urspriinglichsten Seiten werden 
stets mit dem Vaterhause verbunden sein. Wie konnen wir wissen, 
was wirklich in dem einzelnen Kinde liegt und was in ihm taglich 
am auBerungsbediirftigsten ist? Ein norm ales Kind will das 
spielen, was es erlebt. Es will das auBern, was es bewegt. Es 
will sich dann austoben, wenn es in den Muskeln Bewegungs
drang spiirt. Stillesitzen lernen und das Ordnen erworbener 
Kenntnisse mag dem Schulalter vorbehalten bleiben. 

Bunt und lebensvoll sieht eine Stube mit spielenden Kindern 
aus - ein Kindergarten, in dem der Gartner keine Schablone, 
sondern die organische Entwicklung jeder seiner Pflanzen im 
Sinne hat. Es ist vie I leichter, in der richtigen Weise dam mend 
und fordernd bei frei spielenden Kindern einzugreifen, weil ihre 
Triebe sich ungehemmter auBern als bei gemeinsamen zielhaften 
Beschaftigungen. Weit schwieriger zwar ist fiir die Leiterin die 
Ubersicht, die sie sich durch Hingabe und Ubung erst aneignen 
muB. Wenn die Kinder wissen, daB sie ihr Spiel wahlen diirfen, 
geht es lebhaft zu. Ein Griippchen verzieht sich in die Puppen
ccke. Einige Kinder kommen sofort mit ihren Wiinschen nach 
bestimmtem Spielmaterial. Andere iiberlegen erst genau, weil 
sie wohl wissen, daB das Spielzeug nun eine Zeitlang vorhalten 
muB. Parlein disputieren lebhaft, "sie wollen gemeinsam spielen"; 
1nitiativelose warten erst mal ab, was die anderen wohl aus
gesucht haben. 1st diese Kinderschar versorgt, so bekommt die 
Kinderstube etwas Geordnetes, die Unruhe wird zur Tatigkeit. 
Die Leiterin hat nun Zeit, den Kindem, die sich nicht entschlieBen 
konnen, Vorschlage zu machen und sich dann entweder ihren 
Beobachtungen an den Kindem hinzugeben oder sich um eine 
vorher ausgesuchte Gruppe, die besonderer Forderung bedarf, zu 
bekiimmem. Das mag sich nun um Kinder handeln, die sich an 
der Hand eines Bilderbuches ausdriicken lernen sollen, um solche, 
die keine Farben kennen oder deren Sinnesentwicklung in irgend
einer anderen Weise zuriickgeblieben ist. Die Erfahrungen haben 
gezeigt, daB die Kinder im allgemeinen ihr Spiel- und Beschafti
gungsmaterial periodisch wahlen und innerhalb dieser Perioden 
eine starke Entwicklung der Krafte zeigen, die durch das Spiel 
in Anspruch genommen werden. So sucht sich z. B. ein Kind 
einige Zeit taglich Plastilin aus - am SchluB dieses Abschnittes 
gestaltet es gewandt und eigenartig -, um dann plotzlich fiir 
Wochen in der Puppen- oder Pferdeecke zu verschwinden, die 
dann ebenso unvermittelt durch eine ganz mechanische Beschiif-
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tigung abgelost wird. - In Freispiel und Selbsttatigkeit sollten 
die Kinder die Kindergartenzeit 

Cruppen
Z/mmer 

fiir I 

ol(/nder: 

Sprech
Zimmer 

(Jarrier. 

Hof und 
Garten 

f/aupteingang 

verbringen, ab und zu unter
brochen durch solche Grup
pen beschaftigungen, die fur 
die Gemutsentwicklung des 
Kindes wichtig sind, wie 
Besehen von Bildern, Ein
fuhlen in ein Gedicht, 
Singen eines Liedes, Musik
machen oder Anfertigung 
eines Geschenkes fur ein 
krankes Kind. 

Abb.1O. Kindergarten Herwarth
straLle der Anstalt fiir ,Jugendpflege 
der Rheinischen Stahlwerke Duis-

burg Meiderich. 
Einfaches Einfamilienhaus, einge

rirhtet zu Anstaltszwecken. 

tlruppenz/mmer 
ftir 12 Kinder 

ZfJruppenf/sche 

I I 
I I 

.spe/che~ 
I 
\Speicher 

I 
I 
I 
I 

tlarderobe i 
-:\1 

Treppenhaus 

Zeiteinteilung. 

Die Zeiteinteilung des Kindergartens ergibt sich von selbst. 
Die Kinder werden morgens meistens zwischen 8 und 9 % Uhr 
&ufgenommen, sie entledigen sich der Uberkleider und gehen in den 
Waschraum. Hier waschen sie sich, bekommen die Nagel gereinigt 
und geschnitten. Es wird ihnen in den Hals gesehen, und unge
zieferverdachtige Kinder werden mit dem Staubkamm gekammt. 
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Auch kleine Verbande und ahnliche MaBnahmen werden gleich 
hier erledigt. Dann gehen die gewaschenen Kinder zum Spielen in 
den Spielsaal, dessen Beaufsichtigung die Helferin iibernimmt. Die 
Friihstiickszeit ergibt eine Einteilung in verschiedene Gruppen, 
die in den Gruppenmiitterchen oder -vaterchen eifrige tagliche 
Versorger finden. Dieses Amt ist sehr begehrt und wird durch 
ein Hausarbeitsschiirzchen auBerlich reprasentiert. Es besteht 
aus Austeilen der Brettchen, der Milchbecher, der mitgebrachten 
Butterbrote, aus dem Einsammeln, dem Papierfortraumen und 
schlieBlich dem Saubern von Tischchen und Stuhl. Geht dann 
die Menge der Kinder unter den Augen der Leiterin ihrem Spiel 
nach, so hat die Helferin einige Kinder bei den Hausarbeiten 
anzuleiten. Sie spiilen die Becher, scheuern die Brettchen, raumen 
Waschraum und Kiiche auf. Auch die Pflege der zum Kinder
garten gehorenden Pflanzen und Tiere gehort zu den regelmaBigen 
Pflichten der Kinder. Was konnte die Kinder mehr mit der Natur 
verbinden, was sollte sie besser beobachten lehren, als die Ver
antwortung fiir Wesen, deren Bediirfnisse den ihren gleichen und 
deren Entwicklung man in kurzen Wochen verfolgen kann? Was 
diirfte in den Kindern mehr Ehrfurcht vor dem Lebenden er
wecken, als die ihnen anvertraute Pflege schwacherer Geschopfe, 
die auf ihre Fiirsorge angewiesen sind und denen man eine Un
geschicklichkeit oder eine VergeJ3lichkeit sofort ansieht? 

Zusammenarbeit mit den Eltern. 

1st der Kindergarten ein lebender Organismus, stellt er sich 
richtig zur Umwelt ein - d. h. fiihlt er sich nicht als Selbstzweck, 
sondern als Erganzung unvollkommener Familienerziehung -, so 
wachst sein EinfluB iiber seine ortlichen Grenzen hinaus und 
hinein ins Elternhaus seiner Zoglinge. Die starkste Verbindung 
zwischen Kindergarten und Elternhaus wird durch die Kinder 
selbst geschaffen, die Sitten und Spiele mit nach Hause iiber
nehmen. Es gehort zu den taglichen Erlebnissen, daB sich die 
Miitter nach Liedern und Spielen erkundigen, bei denen sie ihren 
Kindern nicht helfen konnten; daB sie erzahlen, sie hatten eine 
Zahnbiirste fiir das Kind anschaffen mussen, weil es abends und 
Sonntags auch die Zahne bursten wolle, und daB sich die Eltern 
die gymnastischen -obungen zeigen lassen, mit denen die Kinder 
zu Hause herumexperimentiert haben. Aber auch die zweckhaft 
herbeigefiihrten Verbindungen, wie die Unterredungen mit den 
Eltern in Kindergarten und Elternhaus und die Teilnahme der 
Eltern an den Kinderfesten haben ihre Wirkung. Besonders 
bedeutungsvoll sind die zum Volkskindergarten gehorigen Mutter-
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abende - ganz gleich, ob sie mehr vertraulich unterhaltender 
Art sind oder ob sie eine Frage der Kinderpflege und -erziehung 
oder eine technische Fertigkeit in den Mittelpunkt stellen. Durch 
die Verbindung von Kindergarten und Elternhaus wird eine natiir
liche Arbeitsgemeinschaft geschaffen, die einerseits die Eltern 
lehrt, die an ihren Kindern geleistete Pflege- und Erziehungs
arbeit zu schatzen und andererseits die Leiterin klar erkennen 
laBt, wo sie durch Erziehung und Pflege Erganzungsarbeit zu 
leisten hat. Der Biirgerkindergarten kann zu einer Ausgangs
statte erziehlicher Anregungen fiir weitere Kreise werden. Die 
Leiterin ist nicht so stark durch pflegerische und fiirsorgerische 
Arbeit in Anspruch genommen wie die Volkskindergartenleiterin, 
weil ihre Zoglinge geordneteren Verhaltnissen entstammen. Sie 
kann sich daher mehr den neu auftauchenden Erziehungsproble
men und ihrer praktischen Auswirkung zuwenden und das Inter
esse dafiir auch in .den Elternkreisen ihrer Kinder wecken. AuBer 
Elternabenden sind dazu die Besuche der Eltern im Kindergarten 
wahrend der Kindergartenzeit schon in manchen Orten iiblich 
geworden. Sie sollen Gelegenheit geben, an Ort und Stelle zu 
beobachten, wie die Erziehungsgedanken zu verwirklichen sind. 

Haushaltplan. 
Um sich vor der Einrichtung eines Kindergartens klar zu 

werden, ob die notwendigen Mittel zu seiner Durchfiihrung vor
handen sind, muB man einmal nach den InventarIisten 
die einmaligen Einrichtungskosten zusammenstellen und zwei
tens die laufenden Unkosten errechnen. Feste Zahlen lassen 
sich hier wegen der ortlichen Verschiedenheiten, der Indivi
dualitat der Betriebe und der noch andauernden Preisschwan
kungen nicht geben. Die Einrichtungskosten sind durch An
fragen bei den Handwerkern und Geschaftsinhabern leicht fest
zustellen, die laufenden Kosten muB man durch die Gegeniiber
stellung der differenzierten Ausgaben und Einnahmen errechnen. 
Das Schema des Haushaltplanes eines Kindergartens 
ist auf S. 46/47 wiedergegeben. 

Trager. 

Die Trager der Kindergarten und Kinderschulen sind sehr 
verschiedene. Bei der altesten Form der Kleinkinderschule ist 
es durchweg die Kirche, die auch hier, wie bei vielen anderen 
kulturellen Einrichtungen, den AnstoB gegeben hat. Spater 
wurden Volkskindergarten von kirchlichen, humanen und karita
tiven Vereinen, von Industrieunternehmen, von Gutsbesitzern. 
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von Schulverwaltungen im AnschluB an Volksschulen, von den 
Wohlfahrtsamtern der Kommunen, von politischen Parteien und 
schlieBlich von religiosen Gemeinschaften eingerichtet und unter
halten. Die Biirgerkindergarten entspringen am haufigsten pri
vater Initiative oder sind als Ausbildungsstatten fUr Frauen
schiilerinnen an hohere Lehranstalten angeschlossen. Aus der 
Verschiedenartigkeit der Trager und der daraus zu folgernden 
eigenen Tendenzen, denen die einzelnen Kindergarten unter
worfen sind, ergibt sich eine besondere Individualisierung dieser 
Anstalten. Ihr Vorteil besteht in einer starken, durch die Ge
sinnungsgemeinschaft getragenen Lebensfahigkeit, ihr Nachteil 
kann aber leicht in einer Vernachlassigung der eigentlichen Er
ziehungsaufgaben gegeniiber dem Festhalten an den Interessen 
der Griindungsgemeinschaft liegen. 

Auswahl der Kinder. 
Welches Kind gehort nun in den Kindergarten? Die Antwort 

ist vom natiirlichen Standpunkte aus schnell gegeben. Das Kind 
gehort in seiner eindrucks- und aufnahmefahigsten Zeit durchaus 
in die Hand der Mutter und die Atmosphare des Elternhauses. 
Hier kann ihm die beste Beobachtung, die liebevollste Erziehung, 
die groBte Entwicklungsfreiheit und das starkste Verstandnis ent
gegengebracht werden. Eine Anstalt - und sei sie die denkbar 
vollkommenste - ist stets ein Ersatz, der sich wohl den Bediirf
nissen des Kindes und der Familienerziehung anpassen kann, der 
aber naturgemaB nie imstande ist, eine solche organische Lebens
gemeinschaft zu ersetzen, die in den urspriinglichsten mensch
lichen Trieben wurzelt. Auch Armut ist an sich kein Grund, das 
Kind seinem natiirlichen Boden zu entziehen. Es sind also Aus
nahmezustande, aus denen heraus ein Kind des Kindergartens, 
der Kinderschule bedarf. Sollen die Anstalten der halboffenen 
Fiirsorge nicht eine Gefahr fUr das Familienleben und das Pflicht-
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Ausgaben 

bewuBtsein der Miitter werden, so hat man bei der Aufnahme 
des Kindes seine Anstaltsbediirftigkeit zu priifen. 1m FaIle der 
Unnotigkeit laBt sich jede Mutter gerne klarmachen, daB gerade 
bei ihr das Kind die beste Erziehung, Pflege und Aufsicht haben 
kann, wenn sie selbst das Kind betreut und es mit der Umwelt 
vertraut zu machen bemiiht ist. Zwar denkt man jedesmal, wenn 
solche Mutter wieder fortgegangen ist an die dringende Notwen
digkeit einer viel umfassenderen Mutterbildung, die auch der 
einfachen Frau die Erziehungs- und Pflegefragen nahebringt, und 
man hoHt auf die Erfolge der Fortbildungsschulen. Denn in 
dem BewuBtsein der Mutterpflichten und -rechte liegt die Zu
kunft aller Kindererziehung. 

Es bleiben noch viele Kinder, fiir die die Elternhauserziehung 
riicht ausreicht. Die Aufnahmegriinde fiir den Besuch des Kinder
gartens setzen sich zusammen aus stundenweiser auBerhauslicher 
Erwerbsarbeit der Mutter, Krankheit oder Schwache der Mutter, 
Kinderreichtum der Familie, den Erziehungsschwierigkeiten des 
geschwisterlosen Kindes und der Notwendigkeit eines Milieu
wechsels. Wenn der Kindergarten diesem Kinderkreise seine 
Familienerziehung zu einem Ganzen vervollstandigt, so ist sein 
Aufgabenkreis weit genug gesteckt. 

B. Sonderkindergarten. 
Sonderkindergarten sind Erziehungsstatten fiir solche Kinder, 

die einer Absonderung von den iibrigen Kindern und einer eigen
artigen Forderung bediirfen. 

Es gehoren dazu: 

Blindenkindergarten. 
Ihr Ziel ist, die blinden Kin.der selbstandig zu machen und sie 

zu lehren, sich immer weniger auf fremde Hilfe zu stiitzen. Blinde 
Kinder, die in mangelhaften sozialen Verhaltnissen aufwachsen, 
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verfallen oft in Apathie. Dasist dadureh begriindet, daB sich nie
mand in eingehender Weise mit ihnen beschaftigt und sie lehrt, 
die anderen Sinne an Stelle des Gesichtes zu benutzen. Die 
Blindenkindergarten konnen das Los ihrer Zoglinge sehr erleich
tern, wenn sie das Kind friihzeitig in ihre Obhut nehmen und damit 
eine sehr niitzliehe Grundlage zu der Blindenschule werden. 

Taubsturnrnenkindergart.en. 
Sie sollen das rege N achahmungsvermogen dieser Kinder zu einer 

bewuBten Tatigkeit umleiten. Das intelligente tau be oder taub
stumme Kleinkind paBt sich mit einer iiberraschenden Geschick
lichkeit der Umgebung an. Es bewegt die Lippen, wenn es die 
anderen Kinder spree hen und singen sieht und fiihrt - immer die 
anderen beobaehtend - aIle Bewegungen aus. Dadurch, daB das 
Kind doch schon begreift, daB ihm etwas versagt ist, was die an
deren Kinder besitzen, wird es miBtrauiseh und haufig jahzornig; 
fiihlt es sich gar von den anderen beobaehtet und geneckt, so artet 
der Jahzorn zu Wutanfallen aus. Es ist daher nicht gut, sole he 
Kinder sieh selbst oder einer Gemeinsehaft nor maIer Kinder zu 
iiberlassen. Den Anfang mit der Einrichtung von Taubstummen
kindergarten haben die Taubstummenanstalten und -schulen 
gemacht. 

Sonderkindergal'ten fUr schwer erziehbare Kleinkinder. 

Die Anregung zu ihrer Einriehtung gab der deutsche Aus
schuB fiir Kleinkinderfiirsorge. Er verlangt eine Zusammen
fassung dieser Kinder in den GroBstadten, deren Bevolkerungs
dichte eine besondere Erziehungsstatte fUr "schwer erziehbare, 
geistig minderbefahigte oder nicht vollsinnige Kleinkinder" ermog
licht. Vor allem sind es die groBen Erziehungsanstalten, die diese 
Idee aufnahmen und verwirkliehten. 

Solehe Sonderkindergarten nehmen anlage- und umwelts
kranke Kleinkinder 1) auf, die im Elternhause nieht erzogen 
werden konnen und auch im Normalkindergarten nicht zu ihrem 
Rechte kommen. Diese Kinder sind sehr storende Elemente in 
den groBen Kindergruppen und sehr belastend fiir die Leiterin 
des Normalkindergartens, da sie dauernd beobachtet werden 
miissen. Ihrerseits leiden sie haufig an der Behandlung der anderen 

. Kinder. LaBt sich die Uberlegenheit des alteren Kindes dem 
jiingeren gegeniiber dureh eine gute Erziehung in Hilfsbereit
schaft und Fiirsorgliehkeit wandeln, so wirkt die Uberhebliehkeit 
des gesunden, vielleicht jiingeren Kindes iiber das in irgendeinem 

1) Siehe niihere Erklarung im Abschnitt "Schulkindergarten". 
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Sinne nicht normale altere Kind auf beide Teile gleich ungiinstig. 
Dem Leiden der umwelts- und anlagekranken Kleinkinder kann 
nicht friih genug begegnet werden. Unter Milieukranken versteht 
man solche Kinder, deren Sinne nicht geniigend entwickelt sind, 
die kein Verhaltnis zur Umwelt erlangt haben, die durch seelische 
Stimmungen beengt werden. Es sind die Eingeschlossenen, die 
Vernachliissigten - die Opfer der Wohnungsnot, des Existenz
mangels oder der Ermiidung ihrer Eltern. Au13erdem sind es die 
Kinder, die durch verkehrte Erziehungseinfliisse schwer erziehbar 
geworden sind: durch Nachgiebigkeit in langen Krankheitszeiten, 
durch iibermal3ige Verwohnung des einzelnen Kindes oder durch 
Vorziehung der anderen Geschwister. Diesen Kindern soIl durch 
Umgebungswechsel und frohes Gemeinschaftsleben geholfen wer
den. Die kleinen Gruppen von etwa 10 Kindern vermeiden jeg
liche Beengung und eine zu starke Ein- und Unterordnung. 

Aus den anlagekranken Kindern werden nach sehr genauer 
Beobachtung die Schwachsinnigen und Schwerpsychopathischen 
ausgeschieden und einer Sonderbehandlung zugefiihrt. 

Zur Forderung der Kinder, deren Sinnesentwicklung zuriick
geblieben ist, dient vor aHem das Montessorimaterial. Es wirkt 
durch die Abstufung sehr klarend und ermoglicht den Kindem 
selbst die Kritik an der eigenen Arbeit. Dr. MARIA MONTESSORI 
schildert in ihrer "Selbsttatigen Erziehung" eingehend, wie die 
Erfolge ihres Materials gerade bei 1dioten sie dazu veranla13t 
haben, es auch bei solchen Kindern anzuwenden, deren Sinne 
forderungsbediirftig sind. Die iibrigen Erziehungs- und Beschiif
tigungsmittel sind Freispiel, Frobelsche Beschiiftigungen, haus
liche Arbeiten und Spiele, die besonders fiir die niedere Entwick
lungsstufe dieser Kinder ersonnen sind. Der Sonderkindergarten 
fiir schwer erziehbare Kinder bildet die Vorstufe zum Schul
kindergarten oder der V orklasse. 

Schulkindergal'ten oder Vorklasse. 
Der Zweck des Schulkindergartens ist, die schulaltrigen, abel' 

nicht schulfiihigen Kinder zu sammeln und sie im Laufe von 1 bis 
2 J ahren zur Schulreife zu fordern. 1st es vom Zufall abhiingig, ob 
das schwer erziehbare Kleinkind in einen Sonderkindergarten ge
langt, so ist es durch die Einschulung moglich, aIle die Kinder zu 
erfassen, die in den Schulkindergarten gehoren. Die Kinder werden 
bei der Untersuchung VOl' der Einschulung vom Schularzt dem 
Schulkindergarten iiberwiesen odeI' auch vom Lehrer und dem 
Arzt im Laufe des ersten Schulquartals in den Schulkindergarten 
versetzt. 

Hoffa-Lat.rille, Halboffene Anstalten. 4 



50 Kindergartenformen. 

Es handelt sich bei den Schulunfahigen auBer den Zuriick
gebliebenen, den Umwelts- und Anlagekranken auch urn die 
korperlich Schwachlichen. Meistens zwar geht die korperliche 
Schwache mit den anderen Leiden Hand in Hand. In den GroB
stadten schlieBt man diese Kinder haufig zu einem besonderen 
Schulkindergarten fUr korperlich Schwache zusammen, weil sie 
vorwiegend pflegerischer Mittel bediirfen, urn schulfahig zu 
werden. Ihre Pflege besteht in Liegekuren, Sommeraufenthalt im 
Freien, Gymnastik, Ernahrungszulagen und anderen Kraftigungs
mitteln, die durch eine wirksame Erziehung unterstiitzt werden. 

Schwerer ist es, die geistig und seelisch versagenden Kinder 
zur Schulreife zu fordern. Es bedarf einer sehr genauen Be
obachtung, urn auch hier Psychopathen und Schwachsinnige aus
zuscheiden; denn Psychopathie ist im Kleinkindesalter nicht leicht 
zu erkennen. Die Entwicklung der Kleinkinder ist so sehr ver
schieden, daB sie auch bei psychisch ganz Gesunden nach au Ben 
hin haufig ein disharmonisches Bild zeigt. AuBerungen der Psy
chopathie sehen normalen periodischen Erscheinungen bei den 
Kleinkindern zum Verwechseln ahnlich, denn ein Kind will alles 
selbst erleben und ausfUhren, um daran zu wachsen. So zeigen 
sich in beiden Fallen: Sensibilitat und Brutalitat, Unsauberkeit 
und iibertriebene Reinlichkeit, Geiz und Mangel an Eigentums
begriff, Verschlossenheit und Schwatzhaftigkeit, Unruhe und 
Gleichgiiltigkeit, Angstlichkeit und Dreistigkeit. Man kann mit 
der Bezeichnung "Psychopathie" nicht vorsichtig genug umgehen, 
wenn sie nicht demnachst ein Freibrief fUr aIle moglichen Unsitten 
werden solI. Einen Verdacht auf Psychopathie kann man mit 
Berechtigung bei solchen Kindern haben, die auf lange sachgemaBe 
Behandlung ihrer Eigenarten nicht reagieren. 

Die Erfolge der Schulkindergarten sind sehr gut. Das kommt 
durch die Zusammenarbeit der Leiterin mit dem Arzt und dem 
Elternhause ihrer Zoglinge. Jeder Schulkindergarten braucht 
eine dauernde arztliche Beratung, die der des Volkskindergartens 
entspricht. AuBerdem muD die Leiterin die Moglichkeit haben. 
einen Psychiater zuzuziehen. 

Da die Schwererziehbarkeit der Schulkindergartenzoglinge 
haufig das Resultat besonders schwieriger hauslicher Verhaltnisse 
ist, kostet es viel Zeit und Miihe, einen wirksamen EinfluB auf 
das Elternhaus der Kinder auszuiiben. Es gilt oft, erst das Inter
esse der Eltern fur das Kind zu wecken, sie ihr Kind schatzen 
zu lehren und ihnen klarzumachen, daB ihr Kind wirklich beson
derer Liebe, Nachsicht und erziehlicher MaDnahmen bedarf. Das 
Interesse der Elterp wird manchmal schon allein dadurch gestei-
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gert, daB sie merken, wie sich Andere um ihr Kind bemuhen. 1st 
man der Untersttitzung der Eltern sicher und kann man fUr eine 
gute Pflege der Kinder sorgen durch Wasch- und Badeeinrich
tungen, durch Zusatzmahlzeiten und Liegekuren zur Beruhigung 
der Nerven, so ist die Grundlage zu einer fruchtbaren Erziehungs
arbeit gegeben. 

Die Kinderzahl eines Schulkindergartens betragt 12-20. Die 
geringe Zahl ermoglicht wie beim Sonderkindergarten flir Schwer
erziehbare gleichzeitig ein Gemeinschaftsleben und doch eine 
individuelle Behandlung. Die Erziehungsmittel sind die gleichen 
wie die des Kindergartens, sie sind jedoch aktiver auf die forde
rungsbedlirftigen Sinne und Triebe der Kinder anzuwenden, da der 
Betatigungsdrang und die Schaffensfreude dieser Kinder haufig 
erst geweckt werden muB. Auch bei diesen Kindern findet das 
~Iontessorimaterial volle Bewertung. Die anderen Hilfsmittel, 
die die Sinne fordern und anregen sollen, muB die Leiterin selbst 
erfinden und herstellen. Ausgleichende rhythmische Gymnastik 
ist bei den Kindern im Schulkindergarten besonders wichtig. 

Flir die Leiterinnen aller Arten von Sonderkindergarten ist '\'~~!i1~~~g 
die normale Kindergartnerinnenausbildung nicht ausreichend. zieherinnen 
S· b ." . S d f h flir SonderIe rauchen praktlsche Ubung und Erfahrung m dem on er ac, kinder-

dem sie sich zuwenden wollen, und besonders grlindliche padago- giirten. 

gische und psychologische Kenntnisse. Zu der Arbeit im Schul
kindergarten bereitet auch der Jugendleiterinnenkursus vor. 

4. Killdertagesheime. 
Die Kindertagesheim~ sind eine neue Form der sozialen Flir

sorge, die im Kriege notwendig wurde und in der schwierigen wirt
schaftlichen und sozialen Lage der Nachkriegszeit noch mehr 
Aufgaben fand. Sie bedeutet den letzten Punkt in der Entwick
lung der halboffenen Anstaltsflirsorge, deren 1deen sie in sich auf
genommen hat; gleichzeitig wurde sie aber durch die iiberwiegend 
sozialen Gesichtspunkte, durch die Vielgliedrigkeit undAusdehnung, 
durch die strengeZweckmaBigkeitzu einemNeuen. DieTagesheime 
haben auf der einen Seite die Pflichten des Vollheimes durch 
den Wirtschaftsbetrieb und den Heimcharakter. Auf der anderen 
Seite tragen sie die Schwierigkeiten der halboffenen Anstalt: 
Das Kommen und Gehen, die Unruhe durch die ungeregelten tag
lichen Aufnahme- und Entlassungszeiten, die dauernden Besuche 
derEltern und die starke Abniitzung des Hauses und aller Gegen
stande. Es ist nicht einfach, den Charakter eines Heimes mit 
seiner warm en Traulichkeit zu bewahren und gleichzeitig allen 

4* 
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Anforderungen eines offenen Hauses zu entsprechen, dessen Not
wendigkeit sich aus den Aufnahmegrunden der Kinder und den 
volkserziehlichen Ideen ergibt. 

Die Tagesheimkinder sollen in erster Linie Glieder ihrer natur
lichen Familie sein und erst in zweiter Linie Heimkinder. Sie 
sollen im Heim eine moglichst vollkommene Erganzung zur 
Pflege und Erziehung des Elternhauses finden, aber trotzdem 
in keiner Weise ihrer Familie entfremdet werden. Das geht nur, 
wenn die im Tagesheim herrschenden Gesichtspunkte folgende 
sind: 

Leitsatze. Reichsjugendwohlfahrtsgesetz Abschn. I § I: 
Jedes deutsche Kind hat ein Recht auf Erziehung zur leiblichen, see

lischen und gesellschaftlichen Tiichtigkeit. 
Dnd dem zweiten sich aus der Arbeit ergebenden Satz: 
Das Elternhaus und die Familien bilden den natiirlichen Boden der 

Erziehung. Zeigen sie auch ein verkiimmertes Bild, so wird doch noch 
ein Grund zum Weiterbauen vorhanden sein. 

de~K'i~~r. Verkummert ist das Bild haufig, das die Familien der Tages-
heimkinder bieten. Die Grunde zur Aufnahme fUr die Kinder 
lauten: 

Erwerbsarbeit beider Eltern, bedingt durch Schulden, friihere Arbeits
Iosigkeit, Krankheit, Unwirtschaftlichkeit. 

Krankheit in der Familie, wie Tuberkulose, deren Ansteckungsgefahr 
die Kinder wenigstens fiir den Tag entzogen werden sollen. 

Krankheit oder Schwache der Mutter, Kinderreichtum, Wohnungsnot, 
Trunksucht des Vaters. 

Schwererziehbarkeit des Kindes. 
Es wird den Kindertagesheimen haufig der Vorwurf gemacht, 

daB sie die freundnachbarliche Hilfe eillschranken. Wenn dieser 
Vorwurf zu Recht besteht, so ist er sehr ernst zu nehmen, denn 
er hieBe das VerantwortungsgefUhl der Menschen fUreinander 
schwachen. Wir haben aber andere Beobachtungen gemacht. 
Manche Mutter versucht es, ihr Kind vorher in der Verwandtschaft 
oder Nachbarschaft unterzubringen, ehe sie es in einem Kinder
heim anmeldet. Es ist der natiirliche Instinkt, der der Mutter 
rat, das Kind in einer ihrem Haushalte ahnlichen Gemeinschaft 
zu versorgen. Bei den Kindern, die nachher zu uns kommen, sind 
es recht gewichtige Grunde, die die Mutter zu dem Aufenthalts
wechsel veranlassen. Meistens sind die Leute, die solche Kinder 
zu sich nehmen, krank und taugen deshalb nicht zu einer anderen 
Beschaftigung, und vor aHem ist es die Tuberkulose, die die Kinder 
bedroht. In anderen Fallen nehmen sich alte Leute mit Liebe 
der Kinder an und verwohnen sie aus Mangel an Kraft und Fahig
keit zur Erziehung so sehr, daB es bald notig wird, die Kinder in 
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Abb. 11. Grundrill des Kindertagesheims Wichlinghausen, Stadt Barmen. 
Eingerichtet in einem unbenutzten Volksschulhaus, das friiher mehrfach durch Anbauten 

erweitert wurde. 
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andere Hande zu geben. Sind die Verhaltnisse an sich gesund, so 
betreibt oft die allernachste Familie eine ·wahre Ausbeutung der 
arbeitenden Mutter, sodaB ihr die Unkosten und Schwierigkeiten 
uber den Kopf wachsen. Es ist, als ob in einer wirtschaftlich 
schwachen Zeit, die einen jeden rechnen heiBt, eine derartige 
Hilfe uber den Rahmen des Moglichen hinausgeht. Allerdings 
bekommen wir nur die ungunstig verlaufenden Falle zu Gesicht. 

Aufbaugesichtspunkte. 
Die Aufnahmegrunde mussen bestimmend sein fur den Aufbau 

eines Kindertagesheimes: 
Die Offnungszeit hat sich nach dem Anfang der Fabrikarbeits

zeit, der abendliche SchluB nach dem Schichtwechsel zu richten. 
Es wird sich im allgemeinen urn die Zeit von % 7 Uhr morgens 
bis 7 Uhr abends handeln. Die Unterbringungszeit der einzelnen 
Kinder ist ganz verschieden. 1st ihr Aufnahmegrund Erwerbs
arbeit der Eltern, so braucht die Kinderheimzeit die Arbeitszeit 
der Mutter nur urn soviel zu uberschreiten, als die liegengeblie
bene Hausarbeit und die Besorgungen fur die Wirtschaft erfordern. 
Die sorglichen Mutter bringen und holen die Kinder meistens 
auf den Arbeitswegen. Sind die Kinder aus Grunden der Erziehung 
oder weil Krankheiten, W ohnungsnot und andere soziale Ubel in 
der Familie herrschen, im Kinderheim, so kann man die Aufent
haltszeit moglichst umfassend festlegen. Die durch diese indivi
duelle Gestaltung entstehende Mehrarbeit fUr die Erzieherinnen 
muB urn der Familien willen mit in Kauf genommen werden. 

Die Raume mussen den Kleinkindern stets und auch den 
Schulkindern wahrend der Ferien den ganzen Tag· zum Heim 
dienen konnen. Es muB also auBer den Spiel-, Wasch- und Bade
raumen fur Schlafgelegenheit Sorge getragen werden. Die Aus
gestaltung der Raume muB eine gute allgemeine Hygiene und 
Korperpflege gewahrleisten. Man kann nicht erwarten, daB diE' 
erwerbstatige Mutter noch abends Zeit und Krafte hat, urn eine 
bei Tag versaumte Pflege nachzuholen - soweit sich eine solche 
uberhaupt nachholen laBt. 

Der Wirtschaftsbetrieb hat in vollem Umfang fur die Mahl
zeiten, die wahrend der Offnungsdauer liegen, aufzukommen und 
sich auf Art und Alter der Pfleglinge einzustellen. 

Und schlieBlich muB das Tagesheim imstande sein, unter
bringungsbedurftige Kinder jeden Alters - ausgenommE'n Saug
linge - aufzunehmen. 

Zwischen diesen auBeren Begrenzungen spielt sich das Kinder
heimleben abo 



G liederung. 55 

Gliederung. 

Bei einem vollstandigen Kindertagesheim ist Mehrgliederig
keit Voraussetzung. Es umfaBt Kinderstuben fiir Krabbelkinder, 
Kleinkinder, Schulkinder und Schwererziehbare. Sie sollen, je 
nach ihrem Bediirfnis, einen verschiedenartigen Tageslauf haben, 
aber doch in einem Rahmen ein Ganzes bilden und untereinander 
jederzeit erreichbar sein. Die Verwischung strenger Grenzen liegt 
in der Hand der Erzieherinnen 1). Denn die natiirlich gegebenen 
Erziehungsfaktoren sind die Fiirsorge der GroBeren fiir die Klei
neren, die Erweckung des miitterlichen Sinnes der Schulmadel 
fiir die Krabbelkinder, das Heranziehen der groBen Jungen zu 
Arbeiten fiir die Allgemeinheit, die die Korperkrafte der Kleinen 
iibersteigen, wie Tragen, Harken, Schaufeln. Man hat es in der 
Hand, das gute Verhaltnis der Geschwister zueinander zu erhalten 
und zu starken, indem man dem V 8rlangen der Kinder nachein
ander, den Besuchen der GroBeren bei den Kleineren, der gegen
seitigen Hilfe bei allerhand Verrichtungen - selbst wenn sie 
storen - kein Hindernis in den Weg legt. Einen ganzen gemein
samen Tageslauf kann man wegen der Schulzeiten nicht durch
fiihren. Er wiirde auf die kleinen Kinder auch nur beunruhigend 
wirken und sie in ihren Rechten kiirzen. 

Die Ausfiihrung iiber Einrichtung und Betrieb der Kinder
tagesheime kann sich darauf be3chranken, auf die neuen, nicht 
schon beim Kindergarten erwahnten Momente einzugehen. Die 
Erfahrungen, die wir im Kindertagesheim Wichlinghausen ge
macht haben, sollen die Grundlage bilden. Die meisten Abbil
dungen sind auch dies em Kinderheim entnommen. 

Fiir die Raume und ihre Einrichtung gelten die gleichen 
Grundsatze wie fiir die Kindergartenstuben. Es kommen zur 
Erweiterung Schul- und Krabbelkinderraume mit den dem Alter 
der Kinder entsprechenden Abweichungen hinzu. Fiir den Wirt
schafts betrie b sind ein Wasche- und Nahzimmer, eine umfangreiche 
Kochkiiche und eine Waschkiiche notig. Die umfassendere Kor
perpflege erfordert eine gut eingerichtete Badestube. 

Erganzung zur hauslicheu Pflege. 

Zur Korperpflege der Kinder dienen vor aHem Waschraum Waschralllll 
d B d t b D W h d · E· . ht k·· llnd Ba,lc-un a es u e. er asc raum un SeIne InrIC ung -onnen stu!)". 

dem Kindergartenwaschraum entsprechen. 

1) Wir benennen so die Gesamtheit von Jugendwohlfahrtspflegerinnen, 
J ugendleiterinnen, Kindergartnerinnen, Hortnerinnen, Kinderpflegerinnen, 
die moglicherweise die Arbeitsgemeinschaft eines Kindertagesheimes bilden. 
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Abb.12. Waschraum Kindertagesheim Wichlinghausen, Stadt Barmen. 

Die Badestube dagegen muB vollstandiger sein. Bei 6 Kinder
stuben, die im Durchschnitt je 20 Kinder aufnehmen konnen, ge
braucht man 2 groBe und 2 kleine Wannen, urn nicht langer als 
einen Morgen oder Nachmittag mit dem Baden einer Kinderstuben
gruppe beschaftigt zu sein. 1m allgemeinen werden die Schulkinder 
einmal, die Kleinkinder zweimal, die Krabbelkinder dreimal wo
chentlich gebadet, und zwar werden die Wochentage so eingeteilt, 
daB das mutterliche Samstagsbad darum nicht ausfallt. 

Badeplan Kinderheim Wichlinghausen, Stadt Barmen. 

I Montag Dienstag I Mittwoch I Do:;rs- l Freitag I Samstag 

Vor- I Krabbel-I Klein- I Krabbel- I Klein- I Krabbel-
mittag kinder kinder kinder I kinder kinder 

Nach- I I Schul-
mittag kinder Gruppe 

HeiIbader werden dazwischen gegeben. 

Schul
kinder 

Zum Baden der Kleinkinder wird man sich immer Hilfe von 
Schulerinnen der Frauenschulen, Seminare oder Fortbildungs
schulen sichern mussen. Es ist von der Erzieherin einer Kinder
stube unmoglich allein zu leisten. 
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Abb. 13. Badestube Kindcrtagesheim Wichlinghausen, Stadt Barmen. 

Und gerade das Baden ist besonders wichtig. Man iiber
zeugt sich dabei genau von dem Korper- und Pflegezustand des 
Kindes, man sieht seine Kleidung und Wasche und man bemerkt 
Wunden und Ausschlage. Die Eltern der Wuppertaler Kinder 
waren zuerst von dem Baden nicht so sehr erbaut, sie hatten 
sittliehe und wirtschaftliehe Bedenken. Die Angst, daB die Kinder 
in sittlicher Beziehung Sehaden nehmen konnten, behob sieh, 
als sich die Eltern selbst iiberzeugten, wie gerne ihre Kinder sieh 
baden lieBen und daB die Knaben und Madel dabei getrennt 
wurden. Die wirtsehaftlichen Bedenken hatten sich nieht auf 
die 10 Pf. Badegeld bezogen, sondern auf den groBeren Bedarf 
an Leibwasche, da man an den Badetagen nicht mit einem Ull

sauberen Hemd erseheinen kann. Als die Eltern aber bemerkten, 
daB man dureh das Turnen, Wagen, Langemessen und die som
merliehe Luftbekleidung doeh stets auf ein Entkleiden der Kinder 
gefaBt sein muBte, stellten sie sieh um. Das Kinderheim hat da
von den Vorteil, daB lS jetzt nur seltene Falle sind, in denen wir 
iiber Unsauberkeit klagen miissen, und daB sieh diese meistens 
allmahlieh beeinflussen lassen. 

Sehr angenehm ist es, daB eine gut eingeriehtete Badestube 
ohne Sehwierigkeiten Sole-, Sehwefel-, Eiehenrinde-, Kaliper
manganatbader ermoglieht, auf die der Arbeiterhaushalt nieht 
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eingerichtet sein kann. Die Unkosten der Heilbader, Verbiinde 
und anderer gesundheitspflegerischer MaI3nahmen bezahlen die 
Eltern gerne besonders, sie hatten "viel mehr Schaden", wie sie 
sich ausdriicken, wenn sie das selbst fiir das einzelne Kind be
sorgen miiI3ten. Das Inventar der Badestube besteht aus: 

1 \Varmwasserbereiter mit Zuflu/3 zu 4 Wannen, 
2 schmalen Zinkwannen auf Standern, die nicht zuviel \Yasser fassen, 

dam it jedes Kind schnell sein besonderes Bad haben kann (Volksbade
wanne). Das Erhiihen der Wannen ist notwendig, weil das lange Tief
gebiicktstehen zu anstrengend fiir das Personal ist. 

2 Zinkkinderbadewannen auf Standern, 
1 Abflu/3, der in Trichtern das gebrauchte Badewasser aufnimmt und 

gestattet, daB man statt einer Zinkwanne eine Holzbiitte fiir Heilbiider 
einschieben kann, 

1 Holzbiitte, 
1 Tisch, 
4 Wannchen zum Kopfwaschen, 
1 Schwammwanne zum Abtropfen, 
8 derbe Stiihle, unter deren Sitz ein Brett fiir die Schuhe und an deren 

Riicklehnen Haken fiir die Kleider angebracht sind, damit alles ordentlich 
zugeht, 

Bilderleisten fiir Badetiicher aus derbem Gerstenkorn und fiir \Vasch
lappen, 

Reinigungsma terial. 
Bei dieser Einrichtung k6nnen beispielsweise 4 Madchen baden, 

wahrend 4 schon Gebadete ihr Haar trocknen; oder k6nnen sich 
4 Jungen anziehen, wahrend 4 andere schon mit dem Ausziehen 
beschaftigt sind. 1m Sommer dient die ganze Badestube, die 
festen Boden hat, zum taglichen Abbrausen der Kinder. 

Heilbader, das Behandeln von Ausschlagen und ahnliche MaI3-
nahmen geschehen natiirlich auf Anordnung eines behandelnden 
Arztes. 

Arztliche Der Kinderheimarzt kommt an einem bestimmten Nach-Beratung. 
mittage der Woche ins Kinderheim. Zuerst werden die neu-
angemeldeten Kinder, die in den folgenden Tagen kommen sollen, 
untersucht. Die Eltern der Kinderheimkinder, die einen Rat 
haben wollen, k6nnen mit dem Arzt reden. Kinder, an denen uns 
etwas Besonderes aufgefallen ist, werden untersucht und eine An
zahl der Kinderheimkinder wird angesehen, damit aIle im Laufe 
eines Vierteljahres einmal dran kommen. 

N;rk~:~~ Zum Eintragen der Befunde, der Wagungen und Messungen 
hei~lIChe dienen die Merkbiicher fiir gesundheitliche und erziehliche MaI3-

ITc~ee~~~~- nahmen, die die Kinder von der Mutterberatungstelle durch die 
nahmen. Schulzeit bis zum SchluI3 der Fortbildungsschule begleiten und 

wahrend der Aufenthaltszeit des Kindes im Heim dort gefiihrt 
werden. Die Familienpersonalien werden in besondere Familien
karten eingetragen. 
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Erganzung zur hauslichen Erniihrung. 
Der Kiichenbetrieb ist dadurch ziemlich kompliziert, daB die 

Mahlzeiten in den einzelnen Kinderstuben zu verschiedenen Zeiten 
gehalten werden miissen und sich die Art der Speisen nach dem 
Alter und dem Gesundheitszustand der Kinder richtet. Der 
Lebensmittelverbrauch in einer Woche bei dem angefiihrten Er
nahrungsplan ist fiir 120 Kinder folgender (17 Kra b belkinder, 
48 Kleinkinder, 55 Schulkinder, 12 Erwachsene): 
Brot 3,5 kg, Nudeln 17 kg, Spinat 2 kg, 
Brotchen 500 Stuck, Gries 5,5 kg, Rotkohl 25 kg, 
Milch 240 1, Mondamin 1 kg, }Iohren 30 kg, 
Fleisch 10 kg, Mehl 9 kg, Wirsing 30 kg, 
Schmalz 12 kg, Reis 3,5 kg, Blumenkoh12 Kiipfe, 
Butter 0,5 kg, Kakao 1,5 kg, !?uppengrun 1,5 kg, 
Speck 0,5 kg, Zucker 15 kg, Apfel 24 kg, 
Fisch 35 kg, Salz 9 kg, Saft 2 kg, 
Eier 10 Stuck, Kartoffeln 6,5 Ztr., getrockn. Erbsen lOkg 

Die Erwachsenen werden mittags wie die Schulkinder ver
pflegt, damit unter den Kindern und deren Eltern nicht das Emp
finden erweckt wird, daB die Kinderspeisung den Angestellten 
nicht geniige. - Zur Einrichtung einer Kinderheimkiiche gehort 
gutes, solides Material. Vor allem ist bei den Kochkesseln, dem 
Herd und der Spiilvorrichtung auf groBte ZweckmaBigkeit zu 
sehen. Die Feuerungs- und Bedienungskosten werden sonst 
unnotig hoch. Auf Kinderhilfe ist bei der Kiichenarbeit wenig 
zu rechnen. Die Kleinkinder kommen dafiir nicht in Frage. 
Die Schulkinder verbringen aber mit Schularbeiten, Spielzeit im 
Freien und den notwendigen Aufraumungsarbeiten fast den 
ganzen Nachmittag. 

Erganzung zur hausIichen Erziehung. 
Am schwersten ist die individuelle Erganzung zu den Lei

stungen der Familien in der Erziehung der Kinder durchzu
fiihren. Der gleichmaBige Rhythmus, der ein Kinderleben tragen 
soUte, ist durch die zeitweise Auflosung der FamiIiengemeinschaft 
gestort. Der Rahmen, der eine gesunde Lebensordnung und -ein
teilung umgeben sonte, ist unterbrochen. Das Kleinkind hat auBer 
dem Elternhause mit dem von diesem ausgehenden Kreise eine 
zweite, gleichzeitige Heimat bekommen, die trotz aller Anpassung 
ihre eigenen Gesetze, ihre eigene Ordnung, ihre eigenen fort
wirkenden Kreise hat. Das Schulkind wechselt wahrend der 
Schulzeit sogar zwischen drei Aufenthaltsorten und hiiufig in 
der Reihenfolge von: Elternhaus-Kinderheim-Schule-Kinder
heim-Elternhaus. Die Kinder, bei denen man vor ihrer Aufnahme 
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Beobach
tung der 
Kinder. 

64 Kindertagesheime. 

ins Heim den Begriff "StraBe" an Stelle des Begriffes "Kinder
heim" setzen muB, sind durchweg als schwererziehbar zu be
zeichnen. Das ist eine ganz natiirliche Folge der Disharmonie, 
der UnregelmiWigkeit, des Mangels an Pflege und Erziehung im 
bisherigen Leben der Kinder und der starken Einfliisse der GroB
stadtstraBenbilder. Dem soIl nun dadurch begegnet werden, daB 
Elternhaus und Kinderheim eine moglichst gesunde Einheit fiir 
das Kind bilden. Die Hilfsmittel dazu sind eine genaue Beobach
tung der Kinder und der hauslichen Verhaltnisse, ein gutes Ein
vernehmen mit den Eltern und die Vermittlung eines ruhigen 
Uberganges yom Elternhaus ins Kinderheim und umgekehrt. 

Es ist uns heute selbstverstandlich, daB wir von einer griind
lichen Beobachtung der Kinder aIle Einrichtungen innerhalb des 
Kinderheimes, den Tageslauf und aIle Spiel- und Beschaftigungs-
moglichkeiten ableiten. 

Zusammen- Wir erhalten aber erst ein umfassendes Bild von dem Kindes-arbeit mit 
den Eltern. leben, wenn uns das Elternhaus der Kinder und die Eltern-

besonders die Mutter - nahestehen. Auf dem Wege iiber die 
Kinder ist ein gutes Einverstandnis mit den Eltern sehr leicht 
zu erreichen. Schon bei der Anmeldung bahnt sich ein vertrau
liches Verhaltnis an, weil die Eltern beim Eintragen der Perso
nalien haufig von selbst ihre Sorgen und Schwierigkeiten erlau
tern. Die Hausbesuche, die sich bei Krankheiten, Geburten und 
anderen besonderen Anlassen natiirlich ergeben, festigen das 
Band. Am wesentlichsten sind aber die Gelegenheiten, die die 
Eltern selbst ins Heim fiihren: Das Bringen und Abholen der 
Kinder. Schon morgens erfahrt man in Kleiderablage und Wasch
raum in aller Eile die Wichtigkeiten der einzelnen Familien und 
die Erlebnisse seit dem vorigen Tage. Allerhand Belehrungen und 
besondere Anweisungen hat man auch entgegenzunehmen. Be
sonders die Krabbelkindermiitter haben meistens einen Grund, 
der ihre Kinder einer Sonderbehandlung empfiehlt. Ebenso 
lebhaft geht es in den Nachmittagsstunden zu, in denen die 
arbeitenden Eltern ihre Kinder je nach ArbeitsschluB mit
nehmen diirfen. Sie holen sich dann ihre Kinder aus den einzelnen 
Kinderstuben; sehen wohl noch ein Weilchen zu, wie ihr Kind 
spielt; fiittern es eben fertig, wenn es bei einer Mahlzeit ist; 
machen es sauber und ordentlich, wenn es gerade herumgetollt 
hat. Ein MiBbrauch dieser Freiheit kommt sehr selten vor. Die 
Eltern werden allerdings schon bei der Anmeldung der Kinder 
gebeten, auch ihrerseits eine Auge auf das Kinderheim und seine 
Einrichtung zu haben, da in das stets offene Haus jedermann 
eindringen und Unfug stiften konne. Machen die Besuche der 
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Eltern in den Kinderstuben auch Miihe, so sind wir doch vor 
jedem MiBtrauen sicher. Wir bekommen after zu horen, wie 
erfahrene Kinderheimeltern besorgten Neulingen die Bewegungs
freiheit der Eltern im Heim als groBen Vorzug zur Beruhigung 
schildern. Gesundheitliche Bedenken gegen die Elternbesuche 
fallen angesichts des dauernden Kommens und Gehens der Kinder 
aus den verschiedensten Hiiusern nicht ins Gewicht. Der einzige 
Schutz vor Ansteckungen, den die Erfahrung als sehr wirksam 
erwiesen hat, ist die peinlichste Sauberkeit, das Einlassen jeden 
Sonnenstrahles und die beste Liiftung. Wir erlebten wiihrend des 
achtjiihrigen Bestehens des Kinderheimes Wichlinghausen eine 
Masern-, eine Varizellenepidemie und eine Anhiiufung von neun 
Stickhustenerkrankungen bei einem Kinderbestand von 100 bis 
160 Kindern. Diese Krankheiten grassierten zudem im Stadt
bezirk. 

Die Zugehorigkeit der Eltern zum Heim wird auch durch das 
gemeinsame Feiern von Festen wie Weihnachten, Sommerfeste 
und iihnliche gestiirkt. Schon eine ganze Zeitlang vorher steht 
alles im Zeichen dieser Unterbrechungen des Alltags. Das zeigt 
sich durch 'eine erwartungsvolle Stimmung, die an die der Kinder 
erinnert. SchlieBlich sind es auch bei den Tagesheimen die Miitter
abende, die durch Aussprachen und unmerkliche Belehrungen zu 
'einer gewissen Gemeinsamkeit der Kinderbehandlung fiihren. 1m 
Gegensatz zu den Miitterabenden im Volkskindergarten hat es sich 
gezeigt, daB die Aufnahmefiihigkeit der iibermiideten erwerbs
tiitigen Mutter zu begrenzt ist fiir die Behandlung von be
stimmten Themen. Die Miitterabende im Tagesheim miissen zu 
Miittererholungsstunden gestaltet werden. 

Oft ist es gerade die erwerbstatige Mutter, die die freundliche 
GleichmiiBigkeit des Tageslaufes ihrer Kinder gefiihrdet. Die 
Kriifte und Nerven dieser Frauen sind meist iiberspannt. Ihr 
Wirkungskreis vergroBert sich unnatiirlich bei abnehmender 
Leistungsfiihigkeit. Selbst im giinstigsten FaIle, in dem die 
Mutter nicht allein steht und sich mit dem Manne in Hausarbeit, 
Wiische usw. teilt, ist sie so iiberlastet, daB sich die GleichmaBig
~eit in der Behandlung des Kindes in eine gewisse Unbeherrschtheit 
wandeln kann. Das iiuBert sich verschieden, meistens in einer 
Aufregung iiber Dinge, deren Wert in gar keinem Verhiiltnis zu 
dem Kraftaufwand steht. Das Kind wird wegen eines abgerissenen 
Knopfes, einer verlorenen Haarschleife oder ahnlicher Kleinig
keiten mit einer Fiille von Scheltworten und Drohungen, manch
mal gar Schliigen iiberschiittet oder es wird mit den am ganzen 
Tage aufgespeicherten miitterlichen Zartlichkeiten und Liebes-

Hoffa-Latrille, Halboffene Anstalten. 5 
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beweisenuberflutet. Der Erfolg solchen extremen Wesens ist 
eine starke Erregung und Beunruhigung, besonders des sen
siblen Kindes. Dem kann man durch Ablenken und Beruhigen 
der Mutter, durch eine unmerkliche Vermittlung und Aufklarung 
zu ruhiger Zeit stark abhelfen. 

Die Frauen haben fur derartige Fragen sehr viel Verstandnis. 
Sie leiden meistens unter ihrer Lage, ohne sich uber die Ursachen 
und Wirkungen klar zu sein. Ihr ganzes Leben ist von dem 
"MuB" getragen. Die Frauen nehmen die doppelten Lasten mit 
einer unbewuBten, stillen Selbstverstandlichkeit auf sich, die -
so schon und bewunderungswurdig sie an sich ist - haufig in 
Apathie endet. Es fehlt ihnen oft die Klarheit uber den geringen 
wirtschaftlichen Vorteil, den die Erwerbsarbeit beider Eheleute 
bringt. Man muB mit ihnen einmal Lohne und Unkosten gegen
einander rechnen und die ZerstDrung, die die auBerhausliche Arbeit 
der Frau fur das Familienleben in sich birgt, hinzuzahlen. Ge
langen die Frauen zu dieser Einsicht, so laBt sich ein Zuhause
bleiben manchmal einrichten, wo es vorher unmoglich schien. 

Tageslauf in den einzelnen Kindel'stuben. 

Del' Tageslauf in den einzelnen Kinderstuben richtet sich 
nach dem Alter del' Kinder. 

a) ~rabbeI- Die Kleinsten, die erst 3/4- bis 3jahrigen Krabbelkinder, werden 
kmder . 

1-3 Jahre. ganz und gar umgekleldet, gewaschen und schlafen gelegt. An 
den Badetagen wird eins nach dem andern zum Baden geholt. 
Die Allerkleinsten haben Bettchen, die anderen Liegestuhle mit 
einer dicken Matratze, die wie die Bettchen durch Bezug, Gummi 
und Unterlage geschutzt ist. Es ist praktischer, nur in del' An
schaffung teurer; lauter Bettchen zu haben. Die Kinder sind 
zu klein, um freiwillig auf Liegestuhlen stille zu liegen. Sie 
besuchen sich gegenseitig, krabbeln auf der zu leicht zu erreichen
den Erde herum und mussen immer Aufsicht haben. Um 9 Uhr 
stehen die Kleinen auf und bekommen ihr Fruhstuck. Dann geht 
es bei jedem guten Wetter hinaus ins Freie. Dazu besitzen wir 
4 buntgestrichene Blockwagen, die Fuhrwerke del' 8 Kleinsten. 
Die schon etwas GroBeren laufen um die Wagen herum. Del' 
"Wichlinghauser Landsturm" ist natiirlich ganz bekannt und 
erfreut sich meistens eines kleinen Gefolges. 1m Sommer spielt 
sich das Leben del' Kinder auf dem groBen Hofe abo WeI' noch 
nicht stubenrein ist odeI' Sand essen will, kommt auf eine Decke. 
Fur die anderen ist del' Sandkasten del' liebste Aufenthalt. An 
einem Morgen del' Woche wird geturnt. Das ist auch schon bei 
diesen Kindem ein sehr beliebter Sport. Um 12 Uhr essen die 
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Kleinen zu Mittag. Hinterher schlafen sie annahernd 3 Stunden. 
Allein das Zusammenleben so vieler kleiner Kinder wirkt stark 
ermiidend. Auch solche Kinder, die zu Hause nie schlafen wollen, 
machen im Kinderheim keine Ausnahme. Nach der Vesperzeit 
wird gespielt, bifl die Kinder abgeholt werden. Das Spielzeug 
muB sehr dauerhaft sein, da es viel zu erdulden hat; dafiir braucht 
es aber nicht zu wechseln. Es besteht aus "Richterschen Baby
bauklotzen" in weiB und bunt, vielen Ziehtieren, einigen Klingel
wagen, einem groBen bunten Ball, den man zum Trudeln und 
zum Draufsetzen und Runterplumpsen benutzt, bunten Garn
rollen und unzerreiBbaren Bilderbiichern. AuBerdem mogen 
Krabbelkinder gerne in Epsteinstiihlen schaukeln und Kreis- und 
Fingerspiele machen. Untereinander vertragen sich die 17 ziem
lich gut. Sie haben schon ganz bestimmte Zu- und Abneigungen. 
Sind sie 3 Jahre alt, fangen sie gewohnlich an, die anderen zu 
tyrannisieren. Dann gilt es von der Krabbelstube Abschied zu 
nehmen und in die Kinderstuben der groBeren Kleinkinder iiber
zusiedeln. 

Das Krabbelstubeninventar besteht aus: 
Schlafstube: 
17 Bettchen und Liegestiihlen mit Matratzen usw., 
1 Bord fUr die Striimpfe und Schuhe wahrend der Sehlafenszeit, 
2 Stiihlen, 
Bildern und Pflanzen. 
Spielstube: 
6 quadratisehe Tischehen (Flaehe 80 x 80 em), 
17 Stiihlchen, 
2 Epsteinschaukelstiihlen (urspriinglich zur Behandlung der Rachitis), 
.2 groBen Stiihlen, 
1 Spielschrank, 
1 Bauklotztruhe, 
Keramik, Bilder, Pflanzen, 
2 waschbaren Spielteppichen. 
\Vaschra urn: 
1 Warmwasserbereiter, 
1 Waschgelegenheit fiir die Erwachsenen, 
1 Kleiderstander fiir das Zeug der Kinder, 
1 Tisch zum Zurechtmachen, 
1 Bordbrett mit dem iiblichen Korperpflegematerial, 
2 \Vaschwannehen, 
17 bezeichneten N achttopfen, 
1 Wand brett fiir Lebertran, Einnehmebecher, Medikamente, 

Reinigungsmaterial, 
1 Wascheschrank. 

An den Waschebestand einer Krabbelstube miissen ziemlich hohe 
Anforderungen gestellt werden, da die Wasche oft gewechselt 
werden muB. Bei 17 Kindern braucht man mindestens: 

5* 
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51 Bettlaken 68 SpielhOschen, Umziehstrumpfchen, 
51 waschbare leichte Zudecken, lO2 Latzchen, 
51 Unterlagen, lO2 Kinderhandtiicher, 
60 Windeln, 34 Kammtaschen, 
68 UnterhOschen, 34 Badetiicher, 
68 Jackchen, 102 Waschlappen. 

Die Krabbelstube entspricht der fruheren Laufkrippe. Sie ist 
der teuerste Teil des Tagesheimes. Emahrung, Pflege, Wasche 
und Personal mussen besonders gut sein, urn die noch sehr kleinen 
Kinder durch die Anhaufung nicht zu gefahrden. Andererseits 
ist aber die Aufnahme der Kleinen auch nur in ganz dringenden 
Fallen gerechtfertigt. 

bki~~~- Fur die Kleinkinderstuben gilt fast das gleiche wie fur den 
3--6 Jahre. Kindergarten. Zum Inventar kommen noch mit Erkennungs

zeichen versehene Liegestuhle und Zudecken hinzu. Ein gesunder 
Liegestuhl muE den Kindem durch straffe Spannung eine gerade 
Lage ermoglichen. Wir haben mit Bespannung aus Maschinen
drahtgeflecht und einer Auflage von bezogenen flachen Stroh
sacken gute Erfahrungen gemacht. Andere Heime ziehen die 
leichten Flugrohrgestelle, die mit Segeltuch bespannt werden, vorl). 
Das alles laBt sich im Spielsaal unterbringen. Fur 50 Klein
kinder reichen 2 Kleinkinderstuben und ein recht groBer Spiel
saal aus. 

Die Kleinkinder werden morgens zum Schlafen gelegt, soweit 
sie schon zwischen %7 und 1/28 Uhr kommen. Sie sind dann 
schon zwischen % 6 und % 7 Uhr aus dem Bett genommen und 
schlafen im Kinderheim noch fast 2 Stunden nacho Durch die 
dem Kinderheim angeschlossene Kinderpflegerinnenschule sind 
wir in der glucklichen Lage, die Kinder zu kleinen Familien
gruppen einteilen zu konnen, deren Gesamtaufsicht eine Jugend
leiterin fiihrt. - Die Kinder kommen aus dem Waschraum in 
die Kinderstuben zum Spielen. Urn 9 Uhr gibt es Fruhstuck, 
dann geht es je nachdem auf den Hof, in den Wald oder zum 
Spielen, bis urn 1/212 Uhr gegessen wird. Nach Tisch ist bis 
1/24 Uhr Schlafenszeit. dann wird gevespert und bis zum Ab
holen gespielt. Das Waschen vor und nach den Mahlzeiten und 
vor dem Nachhausegehen ist selbstverstandlich. 1m Sommer 
spielt sich auch fUr die Kleinkinder der ganze Tageslauf auf dem 
durch Baume beschatteten Hofe abo 

Instandhai- Zu einem Kinderheim gehort, wie zu jedem Haushalt, sehr viel 
tung des 

Inventars_ Aufraumung, Instandhaltung, Nah- und Flickarbeit. Man denke 
nur daran, daB jedes Waschestuck die Nummer des Kindes, das 

1) Eisenmobelfabrik Gustav Arendt & Sohn, Weimar. 
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Zeichen der Kinderstube und des Heimes tragen muB. Da ist 
es eine groBe Erleichterung fUr die Verwaltung, wenn die Erzieherin 
jeder Kinderstube die von ihr und ihren Pfleglingen benutzten 
Gebrauchsgegenstande, Spiel- und Beschaftigungssachen selbst 
instandzuhalten und zu versorgen hat. Die Freude am eigenen 
Vorrat ist jedem weiblichen Wesen eigentumlich, und es ist ganz 
von selbst groBte Ordnung und Schonung aller Gegenstande da. 

Abb. 14. Mittagsschlai. Kindertagesheim Wichlinghausen, Stadt Barmen. 

Die Schulkinder fUhren ein verschiedenes Ferien- und Schul
zeitdasein, das in den Rahmen dieses Buches nur der Eingliede
rung halber gehort. Es solI aber auch an dieser Stelle betont 
werden, daB die beste Entspannung nach Schule, Schularbeiten, 
Hausarbeiten und hauslichen Sorgen das Spiel ist, das sich die 
Kinder selbst je nach ihrer Art suchen. Die Belastung durch die 
zum Kinderheim gehorenden Hausarbeiten darf nicht zu stark 
sein; das richtige MaB ist wohl, daB die Kinder fUr die Gegen
stande und Raume, die sie benutzen, aufkommen mussen. Eine 
Erziehung durch Hausarbeit hat nur dann Sinn, wenn die Kinder 
wirklich etwas dabei lernen, so bereiten Madel wie Jungen ebenso 
gern eine Mahlzeit zu, wie sie taglich stundenlanges Kartoffel
schalen hassen. - Die meisten Schulkinder kommen erst nach 
der Schule, und zwar bei der durchgehenden Unterrichtszeit ziem
lich spat. Sie essen nach grundlicher Reinigung 1/42 Uhr zu 
Mittag und bekommen urn % 5 Uhr eine ausgiebige Vesper
mahlzeit, die je nach den Unternehmungen verschoben werden 

c) Schul
kinder. 
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kann. Wei! die Kinder selbst ihr Geschirr in Ordnung halten, 
sind sie von dem iibrigen Wirtschaftsbetrieb unabhangig. In 
den Ferien gibt es je nach dem Tagesplan, spatestens aber um 
%9 Uhr, Friihstiick. Um 12 Uhr wird zu Mittag gegessen, aber 
meistens nehmen die Kinder das Mittagbrot in Gestalt von 
Wurstbroten und Kakao, oder Eiern und Kartoffelsalat, oder 
Kartoffelsalat und Wiirstchen auf ihre Ausfliige mit. Die Ferien
zeiten sind die schons ten im Jahre, weil die Kinder so unge 
hemmt gliicklich sind. Sie sind nur fiir die Erzieherin ein 
wenig anstrengend, da fiir Kinder die Ferientage besonders 
friih beginnen. 

Die letzte der Kinderstuben ist die "Gruppe" - so heiBt 
das Heim der Schwerzuerziehenden. Sie umfaBt lO Kinder von 
4-12 J ahren, die in den anderen Kinderstuben sehr storend 
waren und auch ihrerseits nicht zu ihrem Rechte kamen. Die 
Kleinkinder entsprechen etwa den Zoglingen der Schulkinder
garten. Die Schulkinder sind Schiiler der Hilfsschulen, Jah
zornige, Verschlossene, in irgendeiner Weise Zuriickgebliebene 
und korperlich Zarte. Idioten sind von der Aufnahme ins Tages
heim ausgeschlossen. Merkwiirdigerweise ist das Gemeinschafts
leben der Gruppenkinder unter sich sehr freundlich. Das An
schmiegen der Jiingeren an die Alteren, die Fiirsorge der GroBeren 
fiir die Kleineren wirken schon bindend und erziehend. Die 
Kinder haben Platz genug, um sich nicht gegenseitig zu hindern, 
und doch wiederum die Gelegenheit, miteinander zu spielen. 
Gemeinsame Spaziergange, Hausarbeiten, Weihnachtsarbeiten 
gehen in alIer Eintracht vor sich. Die Kinder sind vor alIem des
halb sehr gerne in der Gruppe, weil man ihnen bei der geringen 
Kinderzahl viel mehr nachgehen kann als in den groBen Kinder
stuben. 

Gegen die Einrichtung der Gruppe mag das Bedenken auf
kommen, daB sich die Kinder gezeichnet vorkommen mochten 
und trotz alIer Vorsicht bemerken wiirden, nach welchen Gesichts
punkten die Auswahl der Gruppenkinder geschieht. Diese Be
fiirchtungen sind erfahrungsgemaB aber ungerechtfertigt. Die 
tTbersiedelung aus der Gruppe in eine andere Kinderstube geht 
nur unter Widerspruch seitens der Kinder vor sich. 

Besonders muB bei der Einrichtung von Gruppen fiir schwer 
erziehbare Kinder beriicksichtigt werden, daB die Gruppe so unab
hangig wie moglich von dem iibrigen Kinderheimbetrieb sein soil, 
damit nicht die gemeinsame Wirtschaft eine Absonderung un
moglich macht. 
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Ol'ganisatorisches. 

Die Kinder werden meistens von den Eltern im Kinderheim Anmeldnng. 

selbst angemeldet. Wir geben ihnen dann die Aufnahmebedin-
gungen mit folgendem Text in die Hand, damit sie sich schon 
mit ihnen vertraut machen konnen: 

Stadt Barmen 
Jugendamt 

Aufnabmebedingungen 

Kindertagesheime. 

Die An- und Abmeldung der Kinder kann nur durch die Eltern selbst Aufnahme. 
geschehen. bedin-

Das Kinderheim ist von 6 1/ 2 Uhr morgens bis 7Uhr abends, Samstags gungen. 
bis 3 Uhr nachmittags geoffnet. Die Kinder diirfen auch vor 7 Uhr abgeholt 
werden, sie diirfen jedoch nur dann vor 7 Uhr allein nach Hause gehen, 
wenn sie einen Zettel von den Eltern mitgebracht haben. 

Die Hohe des Verpflegungsgeldes wird durch das Jugendamt fest
gesetzt. Unkosten, die durch Verbande, Medizin usw. entstehen, sind von 
den Eltern zu tragen. 

Das wochentliche Verpflegungsgeld ist stets Samstags im voraus zu 
zahlen. 

Die Abmeldung des Kindes muE eine volle W oche vor Austritt des 
Kindes geschehen; anderenfalls ist das Verpflegungsgeld noch fiir eine 
weitere W oche zu bezahlen. 

Wenn ein Kind fehlen muE, so ist es am ersten Tage im Heim bis 12 Uhr 
zu entschuldigen, sodann wird das Pflegegeld gutgeschrieben. 

Mitteilungen, Geld und Gegenstande werden nur im Sprechzimmer 
von der Leiterin oder ihrer Vertreterin angenommen. 

Das Friihstiicksbrot ist in einem gezeichneten Taschchen mitzubringen. 
Die Leiterin hat regelmaEige Sprechstunde Montags von 4-6 Uhr. 
Diese Aufnahmebedingungen sind sorgfaltig aufzubewahren. 

Zur Festsetzung des Pflegegeldes gehen die EItel'll zum Jugend
amt, wo ihnen eine vorlaufige Bescheinigung ausgestellt wird, daB 
sie ihr Kind gegen ein bestimmtes Entgelt ins Tagesheim schicken 
durfen. Dann kommen die Eltern mit den Kindel'll zur nachsten 
arztlichen Untersuchung ins Kinderheim und durfen ihr Kind 
bringen, nachdem festgestellt ist, daB keine Ansteckungsbedenken 
vorliegen. Die endgiiltige Festsetzung des Pflegegeldes kann erst 
nach del' Ermittlung del' Bezirksfiirsorgerin geschehen, die die 
Notwendigkeit del' Aufnahme und die wirtschaftliche Lage priift. 
Die Rohe des P£legegeldes betragt zwischen 1 Mk. und 5 Mk. 
wochentlich. 

In Dringlichkeitsfallen geniigt die vorlaufige Bescheinigung 
des Arztes del' nachsten Miitterberatungsstelle. Das andere liiBt 
sioh dann auch hinterher regeln. Haufig sind es auoh Jugendamt, 
Bezirksfiirsorgerin und Lehrersohaft, die den AnstoB zur An
meldung geben. 
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DaB die Anmeldung der Kinder mit etwas Muhe verbunden 
ist, schadet nichts, es uberzeugt die Eltern von der Wichtigkeit 
dieses Schrittes. 

d~Ba~~ge_ Das Pflegegeld wird je nach der wirtschaftlichen Leistungs-
geJdes~ fahigkeit bis zu 5 Mk. wochentlich festgesetzt. Auch die armsten 

Familien mussen etwas bezahlen. Sie sollen sich nicht den Ver
pflichtungen dem Heime gegenuber enthoben fUhlen. Das Geld 
wird schon Freitags und Sam stags im voraus fur die folgende 
Woche gezahlt, weil das die Lohnungstage der Eltern sind. Ab 
und zu entschuldigt sich eine Familie mit besonderen Ausgaben 
oder Verdienstausfall und zahlt das Geld dann in der folgenden 
Woche nacho Ein zwangsweises Einziehen des Geldes kommt 
vielleicht ein- bis zweimal im Jahre vor. 1m aHgemeinen kommen 
die Eltern ihren Verpflichtungen sehr punktlich nacho 

!e~hnli;i~~!~ Ein Kinderheim ist niemals ein Stuck Fursorge fur sich, ganz. 
~w~~e~e: gleich, ob es stadtisch ist oder der privaten Wohlfahrtspflege 

~fle~e. S entspringt. Es braucht die anderen Zweige der W ohlfahrtspflege 
zu einer sinnvoHen Arbeit und ist seinerseits wiederum eine Er
ganzung der Bezirksfursorge. Die Hauptstellen, mit denen das. 
Kinderheim durch das Jugendamt in Fuhlung stehen muB, sind 
die Berufsberatung, die Kriegsfursorge, die Tuberkulosenfursorge. 
die Kriippelfiirsorge und die Trinkerfursorge. Vor aHem muJ3, 
sich die Zusammenarbeit mit der BezirksfUrsorgerin eng gestalten, 
um Doppelarbeit zu vermeiden und die Beobachtungen uber die 
Kinder und Familien austauschen zu konnen. 

5. Kinderpflegerinnenschule. 
Grundlage. Ein vielseitiges, vollstandig ausgestattetes Kinderheim ist die 

beste praktische Ausbildungsstatte fur Hilfskrafte fUr die An
stalten und fUr Kinderpflegerinnen. Die Schiilerinnen haben 
hier die Gelegenheit, die einzelnen Arbeiten grundlich zu erlernen 
und sich praktische Fahigkeiten durch tJbung anzueignen. Sie 
konnen an dem planvollen Ineinandergreifen der einzelnen Teile 
zu einem Ganzen aber auch die tJbersicht erlernen, die zu einem 
bewuBten Ein- und Unterordnen bei jeder Erziehungs- und Pflege
ar beit notwendig ist. 

Ziel. Dem Kinderheim Wichlinghausen ist eine Kinderpflegerinnen-
schule angegliedert. Ihr Ziel ist die Berufsbildung schulentlas
sener Volksschulerinnen zur Kinderpflege. Die Aufnahmebedin
gungen sind: 
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Aufnahmebedingungen fUr die stiidtisehe Kinderpflegerinnenschule 
im Kindertagesheim Wichlinghausen, SchulstraBe 1. 

Dauer: Der Kursus dauert 11/2 Jahr. Aufnahme
Aufnahme bedingungen: Vorlegung des Schulabgangszeugnisses oedingung. 

und eines Gesundheitszeugnisses des stadtischen Kinderarztes. 
A us bild ung: 1. praktische Anleitung in Hausarbeit, Klein- und Schul

kinderpflege. 
2. Theoretische Unterweisung in Deutsch, Erzfehungslehre, Jugend

literatur, Beschaftigungslehre, Naturkunde, Gesundheitslehre, Sauglings
pflege. 

3. Technische Unterweisung in Nadelarbeit, Handfertigkeit, Bewe
gungsspiel, Turnen, Schwimmen, Singen. 

Schulgeld: Das Schulgeld betragt monatlich 5 Mk.; es ist im voraus 
zu entrichten. Das Schulgeld fiir den ersten Monat ist bei der Anmeldung 
zu hinterlegen. Fiir Mittagessen im Heim (an den Tagen der praktischen 
Arbeit) sind Samstags fiir die kommende Woche im voraus je 30 Pf. zu 
zahlen. 

SchluBzeugnis: Bei guter Fiihrung und befriedigenden Leistungen 
erhalten die Schiilerinnen ein Abgangszeugnis. Versaumnisse wegen Krank
heit miissen schriftlich entschuldigt werden. Bei langerer Versaumnis 
kann das SchluBzeugnis nicht erteilt werden. 

Allgemeine Bestimmungen: 1. Die Anstalt ist berechtigt, unge
eignete Schiilerinnen zu jedem VierteljahrsschluB, in besonderen Fallen 
sofort, ohne Riickzahlung des Schulgeldes zu entlassen. Falls eine Schiilerin 
aus dem Kursus vorzeitig auszutreten wiinscht, muB ihre Abmeldung bis 
Mitte des Monats zum MonatsschluB schriftlich geschehen. 

2. Die Schiilerinnen sind verpflichtet, die vorgeschriebene Arbeitszeit 
(Beginn: morgens 1/4 vor 8 Uhr) piinktlich einzuhalten; sie haben wochent
lich einen freien Nachmittag. 

3. Die Schiilerinnen miissen bei der Arbeit im Kinderheim stets wasch
bare Kleider, Schiirzen und Kopftiicher tragen. Sie benotigen: 2 derbe 
Waschkleider, 2 weiBe und mehrere bunte Schiirzen, 3 Hauben und 1 Bade
anzug; ferner: Kamm, Seife und Nagelreiniger. AIle Sachen miissen mit 
dem Namen der Schiilerin gezeichnet sein. 

4. An Material wird gebraucht: Schreibzeug: 5 dicke und 5 diinne 
Schreibhefte, Gebrauchsmaterial fUr den Nadel- und Handfertigkeits
unterricht, das Reichsgesundheitsbuch. 

5. Wenn in der Familie einer Schiilerin oder in dem von ihr bewohnten 
Hause eine ansteckende Krankheit ausbricht, ist der Leiterin der Schule 
hiervon sofort Kenntnis zu geben. 

Mit den mir iibergebenen Aufnahmebedingungen der Kinderpflege
rinnenschule erklare ich mich in allen Punkten einverstanden. 

Barmen, den ........... 1925. 

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 

Es laufen zwei Kurse nebeneinander her, die sich in Unterricht Ausbildnng. 

und Freizeit einerseits und praktischer Arbeit andererseits er-
ganzen. Dadurch sind die Kinder nicht beunruhigt, denn das 
Gruppensystem kann dauernd durchgefiihrt werden. AuBerdem 
konnen die Schiilerinnen auch in der Wirtschaft und Hausarbeit 
etwas V ollstandiges leisten. 
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S tundenplan, Kinderpflegerinnensc h ule. 
Kursus A (2. Halfte der Lehrzeit). 

Montag 
I 

Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag 

j} s.'~m 
, 

I} Werk. 8-9 } Jugend· I 
literatur 

9-10 men 
} Gym· I Praxis unterricht 

Praxis Praxis 10-11 Singen 'TI(J~t1~k } Nadel· 
11-12 '} Beschafti- Erziehgs.- arbeit 
11-1 gungsZehre } Lenre, Leh:t. V orbereitun 

2-3 } Praxis 3-4 Naturkunde Praxis frei Praxis frei 4-4 Gesundhtslh. } Deutsch 5-6 Beweg. -Spiel 

Kursus B (1. Halfte der Lehrzeit). 

Montag 
I 

Dienstag ! Mittwoch I Donnerstag 1 Freitag Samstag 

} Werk- I 

I I} Schwim- i 8-9 '} Jugend-
Ziteratur ! men i 9-10 unterricht 

} Gym· 
10-11 V fYfbereitung Praxis nastik Praxis 

I Singen ' Praxis 
11-12 } Nadel- Erzhgslehre. } BescMfti-1 
12- 1 arbeit i gungsZehre , 

2-3 
Mit K.A.I 

I 

i I 
3--4 Praxis frei Praxis INaturkunde : Praxi;; 
4-5 GeSUndhtslh'

j } Deutsch j 5-6 Beweg.-SpieZ Hausputz 
I I 

Die praktische Arbeit besteht wahrend des 1 %jahrigen 
Kurses an 3 ganzen Wochentagen aus: 

3/4 Jahr Betreuung derselben kleinen Gruppe, 
1/4 Jahr Hilfe in der Krabbelstube, 
1/4 Jahr Kiichen- und Hausarbeit, 
1/4 Jahr Hilfe im Hort. 

Mit der Ausbildung der jungen Schiilerinnen ist sehr viel 
Anleitungs- und Aufsichtsarbeit verbunden. Die jungen Madchen 
konnen noch nichts selbstandig machen und sind ganz auf das 
Beispiel der Angestellten angewiesen, bis sie allmahlich einen 
eigenen Standpunkt einnehmen. Nach der Lehrzeit machen die 
Schiilerinnen eine Priifung und bekommen durch das Heim 
Stellen als Kinderpflegerinnen in Familien und als Helferinnen 
in Kinderheimen vermittelt. Die Aussichten fiir die Kinder
pflegerinnen als Hausangestellte sind deshalb gut, weil die Mad
chen neben der Kinderpflege auch in Haus- und Naharbeit er
fahren sind. 

Durch die Arbeit in Kindergarten und Tagesheimen wachst 
die Uberzeugung immer mehr, daB bei einem groBeren Interesse 
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der Mutter an der Erziehung und Pilege ihrer Kinder, bei einer 
ernsteren Auffassung ihres Mutterberufes iiberhaupt, bei star
keren wirtschaftlichen Fahigkeiten beider Eltern manches Kind 
keiner Erganzungsfiirsorge bedurfen wiirde. Dnd man kann 
hoffen, daB gerade die Kinderpflegerinnenschule ihren Schule
rinnen das vermittelt, was sie brauchen, urn einst selbst gute 
Miitter und Hausfrauen zu werden und in breiten Schichten durch 
ihr eigenes Beispiel eine volkserziehliche Wirkung auszuiiben . 

. -\.bb.15. Gymnastik. Kinderpflegerinnenschule Stadt Barmen. 

6. Erholungsfiirsorge fUr Kleinkinder. 
Unter Erholungsfiirsorge im allgemeinen verstehen wir die 

Gesamtheit der MaBnahmen, die von offentlichen Behorden oder 
Organisationen der privaten Wohlfahrtspflege getroffen werden 
zur Beseitigung von Krankheitsfolgen, zum Ausgleich korper
licher Minderwertigkeiten und angeborener oder erworbener 
Krankheitsbereitschaften. 

Die Behandlung bestehender Krankheitszustande ist Aufgabe 
der Krankenhauser und Heilstatten. Der Beteiligung von Klein
kindern an der Erholungsfiirsorge sind ziemlich enge Grenzen 
gesteckt. Schwierigkeiten ergeben sich zunachst bei der Erfas
sung der erholungsbediirftigen Kleinkinder gegenuber den Schul
kindern, bei denen die allgemeine Schulpflicht und der organi-
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sierte schularztliche Dienst die Auswahl erleichtern. Weitere 
Hemmnisse erwachsen aus der viel groBeren Hilflosigkeit 
und Pflegebedurftigkeit des Kle inkindes und den da
durch bedingten erhOhten Bedarf an Pflegepersonal. Eine pfle
gerin kann hochstens 12-15 Kleinkinder betreuen. Der Verbrauch 
an Wasche ist bedeutend groBer. Ein regelmaBiger Nachtdienst 
nicht zu entbehren. Die Gefahr der Verbreitung ansteckender 
Kinderkrankheiten bedingt erhohte pflegerische Anforderungen 

Abb. 16. Stander mit KiirperpflegemateriaI Sommerheim Heckinghausen. Stadt Barmen. 

und starkere arztliche Uberwachung. Die Versendung von Klein
kindern auf groBere Entfernung in Ferienheime. Kurorte u. dgl. 
kommt aus all diesen Grunden fUr die Masse der erholungsbedurf
tigen Kleinkinder ebensowenig in Betracht wie ihre Unterbringung 
in Familien auf dem Lande. Die gegebene Form der Erholungs-

E?~~~;s- fursorge fur Kleinkinder ist die ortliche Erholungsfursorge. 
fiirsorge. Die Anstalten und Einrichtungen der ortlichen ErholungsfUrsorge 

sind mit wenig Ausnahmen dadurch gekennzeichnet, daB sie die 
Kinder nur tagsuber aufnehmen. Es sind Tageserholungs
statten, also Einrichtungen der halboffenen Fursorge. Die Kin
der kehren abends in ihre Familien zuruck. Die Wirkung der 
Tageserholungsstatten erfahrt dadurch eine gewisse Begrenzung, 
daB keine vollstandige LoslOsung der Kinder aus ihrer Umgebung 
stattfindet. Durch schlechte Wohnung und Schlafverhaltnisse 
wird manches zunichte gemacht, was tagsuber erreicht ist. In 
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gleichem Sinne wirken oft Unkenntnis, Unvernunft und Gleich
giiltigkeit der Eltern oder Pfleger in Hinsicht auf die Erniihrung 
und sonstige Pflege, endlich sind bisweilen weite Wege yom Hause 
bis zur Erholungsstiitte und zuriick dem Erfolg der Kur abtriiglich. 
Diesen unleugbaren Nachteilen stehen aber auch gewisse Vorteile 
der ortlichen Kur gegeniiber. Die Erziehungs- und Pflegearbeit, 
die an den Kindern geschieht, hat meistens auch einen guten 
EinfluB auf die hiiuslichen Verhiilt:hisse. Schon vor Beginn der 
Kur, nach der Voruntersuchung und Auswahl der Kinder, werden 
die Eltern zu einer Besprechung zusammengerufen, in der 
ihnen Zweck und Ziel des Aufenthaltes in der Tageserholungs
stiitte klar gemacht wird. Die Notwendigkeit ihre Mitarbeit 
durch Beobachtung der Kinder, friihes Zubettbringen und rich
tige Ergiinzungsmahlzeiten wird ihnen eindringlich nahegelegt. 
Die Eltern zeigen, so zur Mitarbeit berufen, meist auch wiihrend 
der Dauer des Erholungsaufenthaltes reges Interesse an der Erho
lung und Erziehung ihrer Kinder. In diesem EinfluB auf das 
Elternhaus liegt ein groBer Vorzug der Tageserholungsstiitten 
gegeniiber der Aussendung in auswartige Heime. Sehr giinstig 
ist es auch, daB die iirztliche Versorgung mit der allgemeinen 
Fiirsorge Hand in Hand gehen kann. Die Kleinkinder konnen 
die Tageserholungsstiitten besuchen, ohne daB Heimweh oder 
andere seelische Hemmungen den Kurerfolg unterbinden. Es 
konnen Kinder aufgenommen werden, die wegen Bettniissens 
oder anderer Leiden fUr auswiirtige Kuren ungeeignet sind. Die 
Lange der Kur kann ganz individuell bestimmt werden. Fiir die 
Einrichtung der Tageserholungsstatten sprechen auch gewichtige 
wirtschaftliche Griinde, sie ist billiger als die AussendungsfUrsorge. 
ZweckmaBig werden sie mit Speisungsfiirsorge verbunden. 

Zur Einrichtung von Tageserholungsstiitten konnen 
Landhauser, Gartenwirtschaften u. ahnl. an der Peripherie der 
Stadt benutzt werden. Gewisse Mindestforderungen beziiglich 
der Gesundheitspflege miissen allerdings erfUllt sein. Die Er
holungsstiitte darf nicht zu weit entfernt liegen, bei Entfernungen 
iiber 20 Minuten ist fUr geeignete Fahrverbindung zu sorgen. Die 
Erholungsstatten diirfen nicht durch Rauch oder schadliche 
Fabrikgase belastigt sein. Unmittelbare Nahe von FahrstraBen 
mit regem Verkehr ist moglichst zu vermeiden. Sonne und Schat
ten miissen in rich tiger Verteilung vorhanden sein. Am besten 
liegt die Erholungsstiitte auf einer Wiese am Waldesrand oder 
in einer Waldlichtung mit nicht zu dichten Biiumen, gegebenen
falls geniigt eine einfache Parkwiese. Fiir die erforderlichen Bau
lichkeiten lassen sich allgemeine Vorschriften nicht geben. Man 

Tages
erholungs

statten. 
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muB sich da nach den vorhandenen Moglichkeiten richten. Erfor
derlich sind: Wirtschaftsraume und Aufenthaltsraume fiir die 
Kinder bei Regen und in den Ruhestunden. Als Beispiel fiir eine 
nicht zu kostspielige und doch allen berechtigten Anforderungen 
entsprechende Form schildern wir die beiden Sommerheime 
der Stadt Barmen. 

Sie sind geschaffen worden iill AnschluB an schon bestehende 
Anstalten, welche die SomIl'lerheime mit der Bekostigung ver
sehen, dadurch werden besondere Kiicheneinrichtungen gespart. 
Die Sommerheime liegen frei und sind doch von den Kindern 
leicht zu erreichen. Sie bestehen aus einem groBen frei gelegenen 
Grundstiick, im einen FaIle in einem alten Park, im andern 
Tannenwaldgelande, und aus einer nach Siiden offenen Halle. 
Die Halle ist so groB, daB sie auBer dem Platz fiir Tische, Banke 
und Stiihle fiir 60 Kinder verschiedenen Alters bequem Raum 
fiir 50 Liegestiihle und eine gut transportable Wascheinrichtung 
bietet. Jedes Kind verfiigt iiber eigenes Handtuch, Kamm, 
Spatel, Waschlappen und Gurgelbecher. An der einen Schmal
seite wird die Halle durch ein kleines Untersuchungszimmer, 
einen Vorratsraum und die Kindergarderobe abgegrenzt. Eine 
der Kinderzahl entsprechende Anzahl von Liegestiihlen und ein 
groBer Sandkasten sind vorhanden. Die Aborte liegen abseits. 
Jedes Sommerheim kann 60 Pfleglinge aufnehmen, fiir die 1 Lei
terin und I Kindergartnerin, sowie 2 Helferinnen angestellt sind. 
Die Kinder kommen morgens urn 9 Uhr und gehen abends urn 
6 Uhr. Dcr Tageslauf besteht aus einer 5stiindigen Liegekur, 
verteilt auf Morgen und Nachmittag, Luft- und Sonnenbadern, 
Turn- und Atemiibungen, freiem Spiel und den Mahlzeiten. Der 
Verpflegungsplan ist nach genauester Berechnung der Nahr
werte festgesetzt unter Beriicksichtigung des Mehrbedarfs, der 
sich aus der vermehrten Korperbewegung und der Stoffwechsel
steigerung durch Licht und Luft ergibt. Auf gute Korperpflege 
wird besonders Gewicht gelegt. Morgens miissen die Kinder 
sauber und ordentlich mit gereinigten Nageln erscheinen. Es 
wird ihnen zur Vermeidung von Infektionen in den Hals gesehen, 
sie gurgeln mit Salzwasser. Die Madchen werden taglich mit 
einem Staubkamm gekammt, auch im Laufe des Tages sowie 
beim Fortgehen der Kinder wird auf griindliche Waschungen und 
Ordnung gesehen. Einzelbehandlungen, wie Verbinden u. dgl. 
geschehen nach arztlicher Angabe. Die Kinder tragen, wenn es 
das Wetter eben zulaBt, Luftbadeanziige, die den Oberkorper 
der Sonnenwirkung aussetzen. Fiir Kinder aus besonders mangel
haften sozialen Verhaltnissen werden die Bader der benach barten 
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stiidtischen Anstalten benutzt. Regentage verlau£en genau wie 
Schonwettertage, nur spielt sich alles statt unter freiem Himmel, 
in der gedeckten Halle abo Fiir das eine der beiden Sommerheime 
ist nachtriiglich eine vollkommen geschlossene Baracke ZUlli 

Aufenthalt der Kinder bei besonders ungiinstigem Wetter errichtet 
worden. 

An die Einwirkung der Luft wie des hellen Tageslichtes, ins
besondere der Sonne muB das Kind allmiihlich gewohnt werden; 
man fiingt an einem schonen milden Tage an und pausiert bei 
Wind und Kiilte, wenigstens in der ersten Zeit. Bei kiihlem Wetter 
£ange man mit 10-15 Minuten an und sehe darauf, daB die Kinder 
sich kriiftig bewegen, wiihrend sie ausgezogen sind. An warmen 
Tagen kann man sehr wohl mit einer halben bis I Stunde beginnen; 
folgt auf warme Anfangstage ein kiihler oder regnerischer Tag, 
so mach en viele Kinder Schwierigkeiten mit dem Ausziehen; man 
muD in diesem FaIle darauf bestehen, daB jedes Kind ein, wenn 
auch nur kurzes Luftbad nimmt, ausgenommen, wenn starke 
Katarrhe, Darmstorungen oder dgl. vorliegen; im iibrigen konnen 
auch bei Regenwetter Luftbiider genommen werden, nur miissen 
dann die Kinder vor Wiederanlegung der Kleider sorgfiiltig 
trockengerieben werden. Gleiche Vorsicht und langsames Ge
wohnen ist auch der strahlenden Sonne gegeniiber notwendig 
(Gefahr des Sonnenbrandes). Bei kriinklichen Kindern fangt 
man mit 5-10 Minuten an und laBt am ersten Tage nur die 
FiiBe besonnen, am nachsten Tage auch die Beine bis zum Knie, 
dann nach und nach den ganzen Korper. Der Kopf muD geschiitzt 
werden (Strohhut oder Papierhelm). Je nach der Temperatur 
verliingert man die Kur von Tag zu Tag um etwa 5-10 Minuten; 
bei vorbeugenden Kuren kann man etwas schneller vorgehen, 
doch muB man auch hier die Kinder in der ersten Woche scharfer 
beobachten, insbesondere darauf sehen, daB sie sich liegend der 
Sonne nicht zu lange aussetzen und den Kopf schiitzen. Am 
besten ist Wechsel von Sonne und Schatten, was sich beim Herum
springen und Spielen leicht von selbst ergibt. Gesunde Kinder 
iiber 3 Jahre kann man nach etwa I Woche ihrem eigenen In
stinkt iiberlassen und ihnen bei mittlerer Temperatur stunden
langes Luftbad gestatten. In bezug au' Luftbadekleidung gilt 
der Grundsatz: "Je weniger, desto besser!" Knaben und kleine 
Miidchen tragen am besten Badehoschen, groBere Miidchen 
armellose, den Hals freilassende Kittelschiirzen oder Schwimm
anzug, letzterer wird von den Kindern vorgezogen, weil sie sich 
darin ungehinderter tummeln konnen als wie in der Schiirze. 
Moglichst helle, durchlassige Stoffe sind zu wahlen, schwarz ist 

Lichtluft
bad. 

Luftbade
kJeidung. 
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ganz ungeeignet. Man darf nie erlauben, daB die Kinder sich halb 
ausziehen, etwa die Bluse uber den Badeanzug, sie meinen weniger 
zu frieren, konnen sich aber leicht erkiHten, weil sie auf diese 
Weise kein Luftbad nehmen, sondern nur ungenugend bekleidet 
sind. Bei Kuhle und besonders bei feuchtem Wetter sollen die 
Kinder nach dem Luftbad etwas warmere Sachen anziehen. 

Vielfach hat man die ortlichen Luftbadekuren auch in Form 
von Halbtageskolonien eingerichtet, die entweder vormittags 
oder nachmittags ausgefUhrt werden. Die Halbtageskur ist kein 
vollwertiger Ersatz der Tageskuren und solI nur dann eingerichtet 
werden, wenn besondere Umstande es erfordern, sei es, daB eine 
besonders groBe Zahl von Kindern versorgt werden IiluB, sei es, 
daB Knappheit an Geldmitteln oder an Pflege- und Aufsichts
personal zur Einschrankung notigen. Eine Verbindung mit Spei
sung, z. B. mit Verabreichung von Milch und WeiBbrot, ist auch 
hierbei unbedingt anzustreben. 

Die ortlichen S olbadekuren sind gedacht als Ersatz fur 
Kuren in naturlichen Solbadern. Unter Leitung einer Gemeinde
schwester oder einer Fursorgerin werden Gruppen von Kindern 
zusammengefaBt. Sie erhalten wochentlich mehrere Bader mit 
Zusatz von Sole oder Badesalze in Holzwannen, machen im An
schluB an die Bader Liegekuren und erhalten meist eine Zusatz
mahlzeit. Der Wert dieser ortlichen Solbadekuren ist recht proble
matisch. Fur die Bekampfung der Tuberkulose kommen nach 
unseren heutigen Anschauungen uber das Wesen dieser Krankheit 
derartige Salz- und Solbader kaum in Betracht, und andere 
Krankheitszustande lassen sich durch sonstige Heil- und Pflege
maBnahmen, insbesondere durch Licht, Luft und Sonne meist 
wirksamer und billiger bekampfen. Zudem iet die Technik dieser 
ortlichen Solbadekuren durchaus nicht immer hygienisch ein
wandfrei gewesen. Bei gemeinsamer Benutzung der Badebottiche 
und namentlich der Badewasche durch mehrere Kinder besteht 
die Gefahr der Dbertragung ansteckender Krankheiten. Dber
tragung von Gonorrhoe sind wiederholt beobachtet worden. Der 
Wert der naturlichen Solbader wird hierdurch naturlich nicht 
beruhrt. Sie haben ihre besonderen Heilanzeigen, auf die hier 
nicht naher eingegangen werden kann. 

AusK,,:ahld Welche Kinder sind nun als geeignet fUr die ortliche Erholungs-
der In er. 

fursorge anzusehen? Es kommen dafUr vor allem folgende 
Gruppen in Betracht: 

1. Kinder, die an wirklicher Unterernahrung durch Nahrungsmangel 
leiden ("Unterspeisung") nach VON PFAUNDLER) oder die durch Woh
nungsenge oder sonstige Pflegeschaden in ihrer Gesundheit und ihrer regel
rechten Entwicklung zuriickgekommen sind. 
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2. Rekonvaleszenten nach erschopfenden Krankheiten. 
3. Tuberkulosegefahrdete und tuberkulos infizierte Kinder, solange 

keinerlei Anzeichen einer tuberku16sen Erkrankung vorliegen. 
4. Neuropathische und psychopathische Kinder, einzige Kinder, die 

schlechten Esser und die Bettnasser. 
5. Kinder mit Folgezustanden von Rachitis. 
6. Sog. Schulschwachlinge, das sind Kinder, die ihrem Alter nach 

schulpflichtig, aber infolge korperlicher oder geistiger Entwicklungshem
mung noch nicht schulfahig sind. 

Unbedingt auszuschlieBen sind auBer den tuberku16s kranken 
Kindern solche mit ansteckenden oder Ekel erregenden Krank
heiten, unsoziale oder moralisch defekte Elemente. Der Gesund
heitszustand der Kinder muB wahrend der Kur genauestens iiber
wacht werden. Jeder irgendwie ansteckungsverdachtige Fall 
(Hautausschlag, Halserkrankungen) ist sofort abzusondern und 
dem Arzt vorzufUhren. Mindestens wochentlich einmal muB eine 
arztliche Untersuchung samtlicher Kinder stattfinden. 

Die Leitung der Erholungsstatte ist einer vollverantwort- Personal. 

lichen, mit den notigen Vorkenntnissen ausgestatteten Kraft zu 
iibertragen. Wechselnde ehrenamtliche Leitung geniigt unter 
keinen Umstanden. Die Leiterin, die in groBeren Betrieben dem 
Wirtschafts- und Kurbetrieb vorsteht und durch geniigende 
Hilfskrafte, gegebenenfalls auch ehrenamtliche unterstiitzt wird, 
muB iiber eine griindliche theoretische und praktische Vorbildung 
auf gesundheitlichem und erziehlichem Gebiete verfUgen, beson-
ders geeignet sind Jugendleiterinnen, Hortnerinnen, Kinder
gartnerinnen, Schwestern und W ohlfahrtspflegerinnen. Die Lei-
terin und ihre Hilfskrafte miissen aber nicht nur nach ihrer Vor
bildung, sondern nach ihrer ganzen Personlichkeit geeignet sein, 
das Zusammensein der Kinder zu einem frohen Gemeinschafts-
leben mit gegenseitiger Riicksichtnahme und Hilfsbereitschaft zu 
gestalten, sie miissen es verstehen, den Kindern die Natur durch 
Beobachtung und Darstellung naherzubringen, sie miissen Spiel 
und Gesang pflegen, erzahlen und vorlesen konnen, kurzum, 
nicht nur auf das korperliche W ohl der Kinder bedacht sein, 
sondern auch der Seele des Kindes die notwendige Nahrung 
zuteil werden lassen. 

Die Pflegekosten in einer TageSerholungsstatte betragen je 
nach den Aufwendungen fUr Ernahrung und sonstige PflegemaB
nahmen etwa 1-1,50 RM. pro Tag und Kind. Die Ausgaben sind 
zu decken aus Zahlungen der Kinder und Zuschiissen offentlicher 
und privater Stellen. Die Elternbeitrage konnen auf Grund von 
Ermittlungen iiber die Einkommensverhaltnisse und die wirt
schaftliche Lage (Kinderzahl) abgestuft werden. 

Ho ff a - L a trill e, Halboffene Anstalten. 6 

Pflegc
kosten. 
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7. Die Erzieherin fur die halboffene Anstalt. 
Fiir die Erziehung und Pflege von Kleinkindern werden Kinder

gartnerinnen und Kinderpflegerinnen ausgebildet. Dnd zwar sind 
es die Kindergartnerinnen und die fortgebildeten Kindergartne
rinnen - Jugendleiterinnen -, die man im allgemeinen mit der 
Anstaltsarbeit fUr Kleinkinder betraut. Der Ausdruck "Kinder
gartnerin" ist von FRIEDRICH FROBEL gepragt worden und seine 
Nichte, Frau HENRIETTE SCHRADER geb. BREYMANN, die das 
Pestalozzi-Frobelhaus I in Berlin-Schoneberg gegriindet hat, sagt 
in einer kleinen Schrift dariiber: 

"Obgleich FROBEL keine systematische Psychologie und Ethik auf
gestellt hat, so erschaute er doch das Wesen des Kindes, dessen Entwick
lung und die daraus hervorwachsenden Bediirfnisse in seinem Geiste, und 
er erkannte, daB die ersten Lebensjahre des Menschen fiir die Erziehung 
die wichtigsten sind, und daB das weibliche Geschlecht notwendigerweise 
- je nach Alter und Bildungsstufe - einer besonderen Vorbereitung zu 
seinem schonsten Berufe, Erzieherin der Kindheit zu sein, bedarf. 

Diese Vorbereitung sollte nachFRoBEL aber nicht in gewissen Erziehungs
rezepten oder in Aneignung einseitiger intellektueller Kenntnisse und ein
zeIner Handfertigkeiten bestehen, sondem er wollte die erwachsene weib
liche Jugend unter dem Rufe: ,Kommt, laBt uns unseren Kindern leben', 
in die Kinderwelt einfiihren, er wollte ihr Gelegenheit geben, das Kind all
seitig zu erfassen, sowohl nach korperlicher wie geistiger Seite hin, und den 
Lebensboden kennen und bereiten zu lemen, in welchem wahre Kindheits
pflege gedeihen kann. 

Die hohe Bedeutung einer allseitigen und einheitlichen Erfassung 
und Erziehung des Kindes von der ersten Stunde seines Lebens an, welche 
FROBEL so dringend fordert, liegt fiir jeden denkenden Menschen klar auf 
der Hand; denn in keiner Zeit ist die Wechselwirkung zwischen Leib und 
Seele eine so starke wie in den ersten Lebensjahren. Die Art und Weise 
der korperlichen Pflege, welche wir dem kleinen Kinde angedeihen lassen, 
ist deshalb von unberechenbarer Einwirkung auf die Entwicklung seiner 
Geisteskeime. 

PESTALOZZI, FROBELS groBer Vorganger auf dem Gebiete der Ele
mentarerziehung, hat zuerst in einer Anzahl von Schriften in tiefgehender 
Weise die Bedeutung der einheitlichen Korper- und Geistespflege darge
legt und im Zusammenhange damit auf die Wichtigkeit des wirtschaft
lichen Lebens auch fiir die geistige Entwicklung des Menschen und speziell 
des Familienhaushaltes fiir .<P-e Erziehung hingewiesen. 

FROBEL hat in voller Ubereinstimmung mit PESTALOZZIS Gedanken 
den Weg zu deren praktischer Ausfiihrung gezeigt. Er verlangt in dem er
wahnten Aufrufe die Einfiihrung der Kleinkindererzieherinnen in haus
wirtschaftliche Geschafte, sucht fiir die Unterweisung in denselben die 
tiichtigsten Lehrerinnen und betont ausdriicklich, daB ,keine Seite und 
Richtung dieser Bildungssphare ausgeschlossen sei, selbst 
nicht die Natur-, besonders die Gewachs- und Gartenpflege' .... 

. . . Als groBe Padagogen haben PESTALOZZI und FROBEL eben ver
standen, welche wichtige Rolle bei der Kulturentwicklung der Menschheit 
die Art und \Veise der Lebensfiirsorge gespielt hat, und welchen groBen 
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Antell die Frau an dieser und damit an dem Fortschritt der Zivilisation 
gehabt hat. 

Diese Mitwirkung der Frau ist in der Gegenwart nicht geringer ge
worden, sie muB nur eine andere Form tragen, von klarem Wissen durch
drungen und von entsprechendem praktischen Handeln begleitet sein. 

Die Art und Weise des Familienhaushaltes und die SteHung der heran
wachsenden Generation zu demselben beeinfluBt in nachhaltiger Weise das 
Leben einer Nation sowie die SteHung der verschiedenen Stande zuein
ander. 

Diesen EinfluB wollten PESTALOZZI und FROBEL in geordneter Weise 
erzieherisch verwenden und die Frauen als dessen berufene Tragerinnen 
dafiir bilden. Aber diese Seite der Erziehung hat bisher noch wenig Be
achtung gefunden. In den meisten Kindergartnerinnenseminaren werden 
die Schiilerinnen mehr zu Lehrerinnen in der Kleinkinderbeschaftigung, be
sonders mit Verwendung der FROBELschen Gaben, als zu wahrhaft miitter
lichen Erzieherinnen gebildet, und die Kindergarten, welche nur dann se
gensreich wirken konnen, wenn sie so viel als moglich Familienhaftes in 
sich schlieBen, haben meist noch viel zu viel SchulmaBiges und versaumen, 
die hauslichen Beschaftigungen als wesentliches Mittel zur harmonischen 
Bildung aller Korper- und Geisteskrafte zu benutzen. Ja, man sieht es 
haufig als Degradation des Standes der Kindergartnerinnen an, wenn sie 
in den Elementen der Hauswirtschaft und der korperlichen Kinderpflege 
unterwiesen werden, einesteils um spater die Vorkommnisse des hauslichen 
Lebens als Erziehungsmittel bei ihren Zoglingen anzuwenden, anderenteils 
um als Gehilfinnen oder Vertreterinnen der Mutter die einheitliche Pflege 
und Erziehung der Kinder zu iibernehmen und da, wo es die Verhaltnisse 
erheischen, selbst Hand anzulegen, um nach allen Richtungen hin auch 
die korperliche Gesundheit der Kleinen zu fordern." 

Es ist sonderbar, daB die von Frau SCHRADER im Jahre 1890 
geauBerten Ansichten uber die Kindergartnerinnenausbildung 
noch heute Geltung haben. Auch jetzt sind die Ausbildungs
statten noch zu stark auf die Erziehungs- und Beschaftigungsseite 
des Kindergartnerinnenberufes und zu wenig auf die pflegerische 
und hauswirtschaftliche eingestellt. Erst in letzter Zeit werden 
Versuche gemacht, die Schulerinnen ganze Tage oder sogar Tag 
und Nacht mit den Kindern verleben zu lassen. Es ist durchaus 
notwendig, daB schon die junge Schiilerin den ganzen Tag des 
Kindes mit seinen Freuden und Leiden, den Anstrengungen und 
Ermudungen kennen und umfassen lernt. Sie muB selbst erfahren, 
daB die Korperpflege die Grundlage zur Erziehung des Klein
kindes bildet und daB die hauswirtschaftlichen Arbeiten mit dem 
Kinde und fur das Kind unter normalen Verhaltnissen untrennbar 
von der Erziehungsarbeit in Familie und Kinderheim sind. Nur 
auf diese Weise kann sie sich uber die spateren Berufsnotwendig
keiten und Anforderungen klar werden. Denn in der Familie 
gehort die Kindergartnerin zu einem Haushalt. In jeder Art 
Kinderheim hat sie einen Haushalt oder einen Teil desselben 
in der Hand und ist eben nur dann zu einer vollstandigen Arbeit 

6* 
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fahig, wenn sie auch dieser Seite ihres Berufes gewachsen ist. 
Wirtschaftlichkeit 1st erforderlich, um die Kinder anleiten zu 
konnen, um eine Arbeit im Sinne der Volkserziehung zu leisten 
und um unnotige Unkosten zu vermeiden. Es sieht in Deutsch
land nicht so aus, als ob sich die Anforderungen an die Wirtschaft
lichkeit der Frau im Laufe der nachsten Zeit vermindern wiirden. 
Auch fur die Kindergartnerin ist es sehr schwer, wenn sie - mit 
vielem gutem Willen und rein padagogischem Riistzeug gewapp
net - sich ihrer Arbeit doch nicht gewachsen fiihlen kann, und 
das kann nicht ausbleiben, wenn sie in Unkenntnis bleibt iiber 
die Anforderungen, die man im Berufe an sie stellen muB, und 
wenn ihr praktische und pflegerische Kenntnisse mangeln. Die 
beste Erganzung zum Kindergartnerinnen- und Hortnerinnen
beruf ist z. Z. die Ausbildung in der Sauglings- oder Kinder
krankenpflege, es gibt aber heute nur sehr wenige Madchen, die 
sich eine so lange und kostspielige Ausbildung leisten konnen, 
zumal zu selbstandigen Stellungen meistens die Fortbildung zur 
Jugendleiterin verlangt wird und die Besoldung der langen Aus
bildungszeit nicht entspricht. 

Zu der Frage, welche Anzahl Kinder eine Erzieherin ver
sorgen konne, sagt Prof. Dr. F. LusT-Karlsruhe: 1) 

"Die Zahl der erforderlichen Kriifte, ebenso wie die von ihnen zu for
dernde Ausbildung hat sich natiirlich nach dem Charakter der Anstalt zu 
richten. In jederAnstalt, die Sauglinge und Kleinkinder aufnimmt, einerlei 
ob es sich um eine geschlossene oder halbgeschlossene handelt, muB min
destens eine nach staatlichen Grundsatzen ausgebildete Sauglings- und 
Kleinkinderpflegerin vorhanden sein; in Anstalten mit Kindern vom 
3. Jahr an aufwarts mindestens auch eine kindergartnerisch geschulte 
Kraft. Die Zahl der iibrigen Pflegepersonen richtet sich nach der Anzahl 
der Kinder. Ais Regel sollte es gelten, daB einer Pflegerin nicht mehr 
als 6, hochstens 8 Sauglinge bzw. 10 hochstens 15 altere Kinder zugeteilt 
werden sollen. Es besteht keinerlei Grund, in dieser Beziehung geringere 
Anforderungen an halbgeschlossene Anstalten zu stellen als an geschlossene, 
abgesehen von der Verminderung, wie es sich durch den Fortfall des Nacht
dienstes ganz von selbst ergibt. Am Tage nimmt die Pflege, Beaufsichti
gung und Beschiiftigung genau dieselbe Anzahl von Kriiften in Anspruch." 

1) Aus dem Bericht: Hygienische Anforderungen an geschlossene und 
halbgeschlossene Anstalten der Kinderfiirsorge. GesundheitsfUrsorge fUr 
das Kindesalter Bd. 1, H. 3, Verlag von Georg Stilke, Berlin. 
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Vierteljahrshefte des Archivs deutscher Berufsvormiinder. Herausge
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gegeben von Erwin Lf'sch, Miinchen. (294 S.) 1925. RM 12.
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von G. Anton-Halle, A. Gregor-Flehingen i. B., Th. Heller-Wien
Grinzing, A. Martinak-Graz, H. Nohl-Giittingen, F. Weigl-Amberg. 
Herausgegeben von F. Kramer, Berlin, Rnth v. der Leyen, Berlin, R. 
Hirschfeld, Berlin, M. Isserlin, Miinchen, Gratin Kuenburg, Miinchen 
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