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1. Zweck der hygienischen Volksbelehrung. 

Tief im Busen des deutschen Volkes lebt ein heiBer 
Bildungsdrang. Offne und ebne ihm den Weg zu 
den Quellen der Gesundheit! 

FuBend auf dem Urrecht der Selbsterhaltung und auf dem Willen, im Wettstreit der 
Nationen eine geachtete Stellung einzunehmen, muB ein Staatswesen darauf achten, 
daB in seinen Grenzen ein kraftiges V olk wohnt. Die V olkskraft findet ihren klarsten 
Ausdruck in der Volksgesundheit. Diese ist der wichtigste Besitz des Einzelnen wie der 
Gesamtheit und eine der tragenden Saulen der Volkswirtschaft, mit der sie in enger Wechsel
wirkung steht. Sie wird bestimmt durch das AusmaB der personlichen und der offent
lichen Gesundheitspflege. Die eigene Gesundheit sich zu erhalten oder wieder zu 
verschaffen, gebietet die Vernunft, ist aber auch sittliche Pflicht des Einzelnen gegen 
das Volksganze. Daher mul3 jeder zunachst selbst fUr seine Gesundheit sorgen. In Ge
sundheitsnoten ist der Helfer der Arzt. Den Einzelnen gegen die gesundheitlichen Gefahren 
zu schiitzen, die ihm aus der Lebensgemeinschaft des Volkes drohen, ist Aufgabe des 
Staates, als des obersten Hiiters des Volksgedeihens. Der Einzelne hat hieran ein he
stimmtes Recht. Die Regelung erfolgt durch die offentliche Gesundheitspflege mit ihren 
heiden Zweigen, dem Sanitats- und dem Medizinalwesen. 

Das erstere umfaBt die notwendigen Bedingungen zur Heilung gesundheitlicher 
Schaden da, wo die Kraft des Einzelnen nicht ausreicht. Die AusfUhrung zahlreicher 
derartiger Aufgahen, namentlich aber die fUrsorgerische Beseitigung von Schwachen 
und Krankheiten, die ihren Grund mehr in sozialen Umstanden haben, ist dabei den 
Gemeinden iiberwiesen. Mit dem Sanitatswesen steht ferner die Wohlfahrtspflege in 

naher Beziehung, da sie auch einen gesundheitlichen Schutz gewahrt. 
1m Medizinalwesen bietet der Staat der Volksgemeinschaft die erforderlichen 

Aufsichts- und Ausfiihrungspersonen dar, indem er die Ausbildung und Befugnisse der 
Medizinalbeamten und des oberen und niederen Heilpersonals festsetzt. Der Vollzug 
seines Willens obliegt der Gesundheitspolizei. 

Eine tatkraftig durchgefiihrte personliche und offentliche Gesundheitsp£lege schiebt 
den Eintritt friiher Leistungsunfahigkeit hinaus, verlangert das Leben l ) und gewinnt so 
der Wirtschaft einen Zuwachs an Arbeitsjahren. Durch Verminderung von Krankheit, 
ErhOhung des Invaliditatsalters und Herabsetzung der Sterblichkeit verringert sie die 
Kosten der Sozialversicherung. Sie ist also die heste Kapitalsanlage fUr den Einzelnen 
und die Gesamtheit. Personliche und offentliche Gesundheitspflege beruhen auf den 
Gesetzen der Gesundheitswissenschaft, die auf aIle Weise zu fordern der Staat 
sich angelegen sein lassen muB. 

1) Dr. Christoph Wilhelm Hufeland, Makrobiotik oder die Kunst, das menschliche Leben 
zu verliingern. Jena 1796. 

1* 
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Es kann aber nicht geniigen, das V olk im Krankheitsfalle auf den Arzt zu verweisen, 
durch gesundheitliche Einrichtungen und das notige Heilpersonal der Offentlichkeit zu 

dienen und die Gesundheitswissenschaft zu hoher Bliite zu fiihren, wenn nicht eine ver
standnisvolle Mitarbeit jedes Einzelnen gesichert wird. Je mehr der Wert der eigenen 
Gesundheit erkannt ist, um so eher wird auch die Einsicht in die verschiedenen Erforder
nisse der offentlichen Gesundheitspflege zunehmen. Die Erwartung, daB die Bevolkerung 
mit dem Wachsen der allgemeinen Bildung sich von selbst auch eine hygienische aneignen 

wiirde, hat sich in allen Kulturstaaten, und zwar aus gleichen Grunden, als triigerisch er
wiesen. Es ergibt sich hieraus die weitere Pflicht des Staates, als des Lenkers des offent
lichen Bildungswesens, fiir eine Anleitung zu sorgen, die die gesamte Bevolkerung in die 
Regeln der Hygiene so hineinerzieht, daB jeder sie versteht und danach handelt. Dabei 
muB die Erfahrung Gemeingut werden, daB, Gesundheitsstorungen im Einzel- wie im Volks

leben zu verhiiten oder friihzeitig der arztlichen Behandlung zuzufiihren, aussichtsvoller 
und biIIiger ist, als bereits ausgebrochene Krankheiten zu bekampfen. Wie dieser Grund
satz in der neueren Gesetzgebung und in den sonstigen MaBnahmen der Behorden immer 

kIarer zutage tritt, so sollte er auch fiir jedermann die Richtschnur sein. 

2. Entwicklung der gesundheitlichen Volksaufkliirung in Deutschland. 

1m Deutschen Reich hat sich die hygienische Volksbelehrung aus schiichternen 
Anfangen heraus allmahlich zu einer dringlichen Forderung entwickelt, die von Arzten 

und Volkswirten, aus Arbeiterkreisen, aber auch bereits von der gesamten offentlichen 
Meinung an die Staatsleitung gestellt wird. Die erste AufkIarung gab en in ihrem Wir

kungskreise wohl die alten Kreisphysiker und Arzte, die meistenteils Hausarzte waren, 
und die Hebammen in miihseliger Arbeit von Person zu Person. Erweitert wurde sie, 

als die neuzeitlichen Medizinalbeamten auf Grund ihrer Dienstanweisung durch Vor
trage in Vereinen, Schulen, bei Lehrerkonferenzen, Elternabenden usw. gegen mancherlei 

gesundheitliche und soziale Schaden auftraten, gemeinniitzige hygienische Bestrebungen 
anregten und unterstiitzten und in der von ihnen eingeleiteten sozialen Fiirsorge auch 

eine praktische Tatigkeit entfalteten. Sie erfuhr eine starke Vermehrung durch den 
weitschauenden Ausbau dieser Fiirsorge seitens der Gemeinden, die Sch ul- und andere 

Fiirsorgearzte und Fiirsorgeschwestern anstellten. Die an Zahl zu wenigen Gewerbe· 

arzte haben nach Kraften in der hygienischen Belebrung der Arbeiterschaft mitgeholfen. 
Diese Bestrebungen waren aber immer auf kIeinere Ausschnitte aus der Gesamtbevolkerung 

beschrankt geblieben, hatten nicht halbamtliche oder private gemeinniitzige 
Vereine und Gesellschaften, die Reichsversicherungstrager und andere Krafte 

miteingegriffen und unter Benutzung immer verfeinerter Hilfsmittel die AufkIarung 

weiter vorgetragen. So wirkt das Deutsche Zentralkomitee zur Bekampfung der Tuber

kulose durch Merkblatter, Belehrungsschriften, Lichtbilder, Anschauungstafeln, Wander

museen, eine Wanderausstellung und Belehrungsfilme, ferner die Deutsche Gesellschaft 
zur Bekampfung der Geschlechtskrankheiten durch Merkblatter, Wanderausstellungen, 

Filme und Wanderredner. In ahnlicher Weise beteiligen sich die Reichshauptstelle gegen 

den Alkoholismus, die Bayerische Arbeitsgemeinschaft zur Forderung der Volksgesundheit, 
die Vereinigungen fiir Sauglings- und Kleinkinderschutz, fiir Kriippelfiirsorge, die Vereine 
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zur Fiirsorge fiir jugendliche Psychopathen, das Zentralkomitee fiir Zahnpflege in den 

Schulen, der AusschuB fiir zahnarztliche Volksaufklarung. Die Gesellschaft fur Gewerbe
hygiene nimmt sich der Aufklarung der Industriearbeiter an und veranstaltete so z. B. eine 

populare Ausstellung in Essen im AnschluB an einen gewerbehygienischen Fortbildungs
kursus fiir Arzte. Die Gesellschaft zur Bekampfung der Kurpfuscherei verbreitet die 

Kenntnisse iiber Kurpfuscherei und Geheimmittel und gibt gegen das Unwesen Schriften 

(z. B. "den Gesundheitslehrer"), Plakate und Werbemarken heraus. Die Gesellschaft 

fiir Volksbader erlieB Richtlinien fUr Gemeinden, Jugendpfleger und Schulleiter zum Bade

und Schwimmbetrieb auf dem Lande und eine Anleitung zur Anlage einfacher Volks

bader. Die Zentrale fUr sexuellen Jugendschutz ist eifrig bestrebt, mit Hilfe der Schule 

und Elternschaft diese volkshygienisch und volkspadagogisch iiberaus wichtige Frage zu 

lOsen. Um namentlich der Arbeiterschaft einen "Oberblick iiber den gegenwartigen Stand 

der gesundheitlichen Forschung zu gewahren, die dem V olke helfen wolle, veranstaltete 

die Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft unter dem Zeichen "Die medizinische 

Wissenschaft und das werktatige Volk" in Essen eine Medizinische W oche mit Vortragen 

hervorragender Universitatslehrer, zu der die Einladung von den dortigen groBen Ge

werkschaftsverbanden erging. Auch in den hier und da begriindeten Volkshochschulen 

wurde sozialhygienische Belehrung erteilt. Der Aufklarung widmeten sich ferner die 

"Gesundheitswochen", wie sie von der Arbeitsgemeinschaft von Reichsversicherungs

tragern und dem Stadtischen Gesundheitsamt in Berlin, von der 58 Kreise und 7 andere 

Kommunalverbande in sich schlieBenden kommunalen Vereinigung fiir GesundheitsfUr

sorge im rheinisch-westfalischen Industriegebiet in Essen, von der Kreisverwaltung in 

Pinneberg, Schleswig-Holstein, und kiirzlich yom ReichsausschuB und den Landesaus

schiissen fUr hygienische Volksbelehrung fiir iiber 3000 Orte im Deutschen Reiche ein

gerichtet .wurden, sowie ahnliche Veranstaltungen des Roten Kreuzes. Das Reichsgesund

heitsamt wirkt seit Jahrzehnten durch sein "Gesundheitsbiichlein" und seine Merkblatter 

mit. Die nach dem GroBen Kriege von dem ReichsausschuB und den Landesausschiissen 

fiir Leibesiibungen geschaffene und auch von der Volksvertretung kraftig unterstiitzte 

Spiel- und Sportbewegung hat durch ihre praktischen gesundheitlichen Erfolge auch die 

hygienische Belehrung, namentlich der Jugenq., auBerordentlich gefordert. Der zwischen

parteiliche ReichstagsausschuB fiir korperliche Erziehung steht mit dem ReichsausschuB 

und den Spitzenverbanden fiir Leibesiibungen, der Zentralkommission fiir Arbeitersport 

und Korperpflege, dem AusschuB der Jugendverbande und dem Verband fiir Jugend

herbergen in engster Verbindung. 

Die Deutsche W ochenend-Arbeitsgemeinschaft, begriindet vom Gewerkschaftsbund 

der Angestellten, dem Gesamtverbande deutscher Angestellten - Gewerkschaften, dem 

Deutschen Beamtenbund, dem Deutschen Bankbeamtenverein, Frauen- und Verkehrs

vereinen und der Deutsch-nordischen Verkehrsgesellschaft, will das Ausruhen von werk

tatiger Arbeit und Erholung in frischer freier Luft mit der auf Korper und Geist sich aus

wirkenden Liebe zur Natur und der Kenntnis deutscher Kulturstatten, deutscher Kunst, 

von Volkssitten und -gebrauchen verbinden und fiir diese Idee durch Vortrage, Filme, 

Flugblatter, Plakate, Abgabe von Fiihrern und Kartenmaterial, Unterkunftsnachweise 

usw. werben. 
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In manchen Orten wurden schon friiher, besonders aber in letzter Zeit, Lehrer und 
Lehrerinnen durch Unterrichtskurse von seiten der Medizinalbeamten, Professoren der 
Hygiene, des deutschen Roten Kreuzes, des PreuBischen Landesausschusses fur hygieni
sche Volksbelehrung in die Gesundheitslehre eingefuhrt. Der ReichsausschuB fur Leibes
ubungen hat Lehrgange fur Verwaltungsbeamte eingerichtet; an der Deutschen Hoch
schule fUr Leibesubungen find en halbjahrliche Kurse fur akademische Turn- und Sport
lehrer, fiir beamtete und praktische Arzte statt. Die hygienische Ausbildung von In
genieuren und Architekten geschieht durch die an den Technischen Hochschulen tatigen 
Professoren der Hygiene. 

Diese vielgestaltigen Bestrebungen, die Gebote der personlichen Hygiene und das 
Verstandnis fiir die MaBnahmen der Gesundheitsfiirsorge in die Lebensanschauung des 
Volkes einzupflanzen, wurden durch eine Organisation, die das ganze Reich iiberzieht. 
kraftig zusammengefaBt. Die deutschen Lander griindeten seit dem Jahre 1919 Landes
ausschiisse fur hygienische Volksbelehrung, die in Provinzial-, Kreis- und Ortsausschiisse 
sich gliedern. In ihnen sind die Personen und Verbii.nde, die sich der gesundheitlichen 
Volksaufklarung widmen, vereinigt, so die Medizinalbeamten, die Kommunalarzte, prak
tischen Arzte, Hochschullehrer, die Lehrerschaft, die Geistlichen, das Rote Kreuz, Landes
versicherungsanstalten, Krankenkassen, vaterlandische Frauenvereine, Hausfrauenvereine. 
Vertreter der Presse usw. Neuerdings stellen in steigendem MaBe auch die groBen Gewerk
schaftsverbande mit Eifer ihre Krafte in den Dienst der Sache. 1m Jahre 1920 schlossen 
sich die Landesausschiisse zu einem ReichsausschuB zusammen, der jetzt seinen Sitz im 
Kaiserin-Friedrich-Haus zu Berlin hat. Der ReichsausschuB (Vorstand - Verwaltungsrat 
- ArbeitsausschuB) sieht seinen Zweck in der Forderung der organischen Verbindung 
zwischen den Landesausschiissen, um unter Zusammenarbeit mit dem deutschen Hygiene
museum in Dresden und der Lingnerstiftung die hygienische Aufklarung und das Lehr
mittelwesen auszugestalten und den Landesausschiissen geeigneten Anschauungsstoff zu; 
vermitteln. Das Deutsche Hygienemuseum stellt seinen groBen Schatz von Lichtbildern 
und Anschauungstafeln iiber die verschiedensten Gebiete der Hygiene und seine Leih
bibliothek fUr Vortragende den Landesausschussen zur Vervollstandigung des eigenen. 
oft reichhaltigen Materials zur Verfiigung. Diese versehen wieder die nachgeordneten 
Ausschiisse. Manche Lokalstellen hellen sich aber auch mit dort hergestellten einfachen 
Mitteln, ein Vorgehen, das nur zu billigen ist. Ferner verleiht das Deutsche Hygiene
museum Wanderausstellungen an die deutschen Landesausschiisse und beteiligt sich in 
groBem Umfange an Hygieneausstellungen im In- und Auslande. Neuerdings ist mit dem 
Hygienemuseum eine Hygieneakademie verbunden worden, die die Veranstaltung von 
Lehrgangen und Kursen fiir Laien und Fachleute in Anlehnung an das Museum und 
im Sinne der Lingnerschen Denkschrift1) zur Aufgabe hat. Die Bildung des Reichs
ausschusses und der Landesausschiisse fiir hygienische V olksbelehrung hat der gesamten 
Bewegung ein starkes Riickgrat gegeben, da nun die Regierungen ihre Medizinalbeamten 
noch nachhaltiger sich dieses Dienstes annehmen lassen und gelegentlich auch finanzielle 
Unterstiitzungen gewahren. Die friiher sich bisweilen durchkreuzenden privaten Unter
nehmungen werden so einheitlicher und konnen, fiir einen gegebenen Augenblick von den 

1) K. A. Lingner, Denkschrift zur Errichtung eines Nationalen HygienemuseuIDs in Dresden. 1912. 
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Zentralstellen zusammengespannt, bei Gleichheit der Methoden eine gewaltige StoB
kraft entfalten. Da in und neben diesem Gefiige die Krafte der Kommunen und der pri
vaten Verbande und Vereinigungen frei spielen konnen, wenn nicht gerade ein besonderer, 
gemeinsam beschlossener Plan fiir eine bestimmte Aktion sie bindet, so bleibt das Gefiige 
elastisch und bietet der Liebestatigkeit jeden Raum. Wahrend der vom ReichsausschuB 
und von den Landesausschiiasen geleiteten und ins Werk gesetzten Reichsgesundheits
woche vom 18. bis 25. April 1926 hat die Organisation ihre Feuerprobe bestanden. 

3. Gesundheitliehe Volksbildung im Elternhause nnd in den Schulen. 

Wenn wir uns nun den Wegen zuwenden, auf denen die hygienische Belehrung eines 
Volkes moglich ist, so miissen wir sagen, daB in den Staaten, in denen eine allgemeine 
Schulpflicht besteht, der einzige Weg, das Ziel griindlich zu erreichen, durch die Sch ule 
fiihrt. Es liegt ja nahe, auch die Erziehung in gesundheitlicher Lebensfiihrung den Statten 
anzuvertrauen, in denen das heranwachsende Geschlecht iiberhaupt seine Erziehung erhalt. 
Die Gesundhaltung des Nachwuchses starkt die Fundamente der Zukunft eines Volkes. 
Die Belehrung und Bildung der Jugend in gesundheitsgemaBer Lebensweise, die sich 

auch unter arnilichen Verhaltnissen innehalten laBt, tragt zur Gesundhaltung wesentlich 
bei. Und so ist es denn seit langem der dringende Wunsch von Hygienikern und Volks
wirtschaftlern gewesen, die Schule mit der gesundheitlichen Durchbildung der Jugend zu 
beauftragen. Besonders ist hierbei an die Volksschule zu denken, in der rund 95% der 
deutschen Kinder sich befinden. 

Gegeniiber dieser begriindeten Forderung wollen wir aber doch nicht das Elternhaus 
vergessen, das den Kleinen die erste Erziehung gibt oder wenigstens geben sollte, und wo 
sie die nachhaltigsten Eindriicke des Lebens empfangen. Es ist o zuzugeben, daB bei der 
weitverbreiteten Verstandnislosigkeit in vielen Familien nach dieser Richtung hin so gut 
wie nichts geschieht. In einer groBen Zahl von deutschen Haushaltungen aber wird doch 
bereits ein gewisser Grund gelegt, auf dem die Schule weiter aufbauen kann. Gesundheits
regeln, wie die Notwendigkeit von Zahneputzen, Gurgeln, Waschen und Kammen, langsam 

zu essen und dabei ordentlich zu kauen, nichts mehr in den Mund zu nehmen, was auf den 
FuBboden gefallen ist, den Hund nie an die Schnauze zu fassen und sich von ihm auch nicht 
lecken zu lassen, sich zu melden, wenn ein "kleines oder groBes Geschaft" verrichtet 
werden muB, den Drang hierzu nicht zu unterdriicken und dergleichen mehr, werden 
Kindern schon in friihen Lebensjahren zunachst durch Gewohnung und Befehl, dann durch 
Erklarung beigebracht. Das Aussehen von Herz, Niere, Blut, Leber, Gehirn, Arm, Bein, 

Kopf usw lernen sie beim Essen von Gefliigel oder anderen Tieren oder an sich selbst. Mit 

dem Begriff "Kranksein" verbindet schon das Kleinkind das Kommen des "Onkel Dok
tors" ,ein Ideenzusammenhang, der sich bekanntlich spater manchmal lockert. Kurz, 
ohne gesundheitliche Anleitung, in der das Beispiel des Erwachsenen eine groBe Rolle 
spielt, kommen diese Kinder nicht in die Schule. Vom Schulunterricht wiinschen wir 
dann die weitere Entwicklung des Wissens und der -obung, die im Elternhaus in -ober

einstimmung mit der Schule fortzusetzen ist, so daB kiinftig einmal in allen deutschen 
Familien eine solchehausliche Vorbildung der Kinder gegeben seinwiirde, zumaldie Belehrung 

in der Schule vielfach auch eine Belehrung der Eltern durch die Kindtlr mit sich bringen wild. 
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Die deutsehe Schule hat den Wert gesundheitlieher Aufklarung erkannt und sie in 
ihren Lehrplanen in gewisser Weise auch beriieksichtigtl). Nur war die iibliche Lehr· 
methode mehr darauf abgestimmt, den Schillern ein nieht unbetrachtliches Wissen yom 
Bau des mensehliehen Korpers und seinen Verrichtungen einzupragen. Da diese Kennt. 
nisse aber kaum Beziehungen zum praktischen Leben hatten, gingen sie groBtenteils bald 
wieder verloren. Der Hauptwert muB also darauf gelegt werden, daB die Zoglinge eine 
gesundheitliehe Lebensfiihrung erlernen, daB sie aus eigenem Willen eine solche wahrend 
der Sehulzeit immer wieder iiben, und daB sie zur Mitarbeit an der Volksgesundung 
sich verpfliehtet fiihlen. Dabei sind ihnen die anatomischen und physiologischen Tat
sachen nur insoweit beizubringen, als das Verstandnis verlangt. Diese Lehren sollen ihnen 
aber nieht nur in bestimmten Stunden eingefloBt werden, sondern den gesamten Unter
rieht sozusagen durehtranken. Wo immer die Gelegenheit zu solchen Hinweisen sich ergibt, 
ist sie zu ergreifen. Damit kann man, wie es z. B. in Amerika mit Erfolg geschieht, bereits 
in den untersten Klassen beginnen, indem man sich des Spiels und der Phantasie als Mittel 
zur Aneignung bedient. Man wird in den spateren Schuljahren die Lektion der wachsenden 
Einsicht fiir die Wirklichkeit anpassen, in den obersten Klassen schlieBlich sittliche und 

soziale Gesiehtspunkte, wie z. B. die Verantwortliehkeit zur Geltung bringen, in den 
obersten Klassen der hoheren Schulen aber auch volkswirtschaftliche Betrachtungen und 
aus dem Seelenleben des Einzelnen wie des Volkes geschopfte Beobaehtungen den Schiilern 
vermitteln. Es zoge sieh somit die Belehrung allmahlich aus der personlichen in die offent
Hehe Gesundheitspflege und die Fiirsorge und Wohlfahrtspflege hiniiber. Die Gelegenheit 
zur praktisehen Einwirkung wiirde sich beim Turnen, Schwimmen, Singen, bei Spielen, 
Schulwanderungen usw. ergeben. Weitere Anregungen konnen die Schiller durch Lektiire, 
Anschauungsbilder, Modelle, Versuche in den naturwissenschaftlichen Unterrichtsstunden, 
durch Besichtigungen von Fiirsorgestellen, Krankenanstalten, industriellen Werken und 
deren Wohlfahrtseinrichtungen erhalten. In den Fach- und Fortbildungsschulen ware 
der Unterricht auf gewerbehygienische Belehrung, in landwirtschaftlichen (Winter-, 
Molkereisehulen) auf Milchhygiene auszudehnen. 

Auch der Aufenthalt von Kindern in Kindergarten, Spielsehulen, Erholungsheimen, 
Sanatorien konnte der gesundheitlichen Belehrung nutzbar gemacht werden. 

Die praktisch-hygienische Erziehung der Schuljugend durch Leibesiibungen wiirde 
sich fortsetzen in entsprechenden Vereinen, in Spiel- und Sporteinrichtungen der groBen 
industriellen Werke und auf der Hochschule fiir Leibesiibungen. Einige deutsche Univer· 
sitaten verlangen bereits vor der Zulassung zu den Universitatspriifungen den Nachweis 
korperlicher "Obungen. Uberhaupt aber miiBte man in den deutschen Schulen die Be

wertung der korperliehen Leistung, die ebenso wie die Schulung der Denkfahigkeit und 

des Wissens wertvolle Charaktereigenschaften reifen laBt, der geistigen Leistung an die 
Seite stellen. 

1) Vgl. z. B. die Richtlinien des Preullischen Ministers fiir Wissenschaft, Kunst und Volks· 
bildung fiir die Lehrplttne an Volks·, Mittel- und Hoheren Schulen iiber Erteilung des Unterrichts in 
der Gesundheitslehre vom 15.0ktober 1922 bezw. 6. April 1925 oder 1. Juni 1925. 

In Bayern ist die hygienische Ausbildung der Lehrer seit 1912 obligatorisch und die Hygiene 
miindlich und Bchriftlich Priifungsfach. 
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Ein erfreulicher Anfang mit praktisch.hygienischer Ausbildung ist durch den Unter. 

richt in der Sauglings. und Kleinkinderpflege in den PreuBischen Volks., Mittel· und 

Hoheren Madchenschulen und in den Madchenfortbildungsschulen Sachsens gemacht 

worden, nachdem Lehrerinnen hierfiir ausgebildet waren. 
Ganz ahnliche Grundsatze fiir die hygienische Belehrung der Kinder hat auch der 

Internationale Erziehungskongrel3, der im Jahre 1925 in London tagte, aufgestellt. Die 

EntschlieBungen lauteten: 

1. Da die Bildung von Gesundheitsgewohnheiten beim Kinde sehr wesentlich abhangig 

ist von den Eindriicken im friihen Lebensalter, ist es im hohen MaBe wiinschenswert, daB 

der Gesundheitsunterricht, besonders der unteren Klassen, dies besonders beriicksichtigt 

und die Forderung, der Gesundheitspflege eine Forderung der Schonheit, Starke und Freude 

darstellt. 

2. In der Annahme, dal3 Gesundheitsgewohnheit im jugendlichen Alter als ein wesent· 

licher Teil aller Erziehung betrachtet werden muB, miissen wir Wert darauf legen, daB 

jede Form des Schulunterrichts in dieser Hinsicht benutzt wird. 

3. Da die Kenntnis von Tatsachen nicht allein fiir die volle geistige Erfassung per· 

sonlicher Gesundheitsgewohnheiten, sondern auch als Vorbereitung fiir das in spateren 

J ahren anzuerziehende VerantwortungsgefUhl notwendig ist, miissen die wissenschaft. 

lichen Tatsachen in Verbindung mit dem sonstigen Schulunterricht gelehrt werden. Dieser 

Gesichtspunkt muB vor allen Dingen in den hoheren Klassen maBgebend sein. 

Mit dieser inneren Umformung des Unterrichts, die allein imstande ist, von den 

RegeIn der Hygiene durchdrungene Personlichkeiten zu schaffen, sind die einsichtigen 

Padagogen durchaus einverstanden. Erhalten die werdenden Lehrer bereits in ihrem 

Ausbildungsgange eine solche Unterweisung und die jetzt im Amt befindlichen eine ent· 

sprechende Fortbildung durch hygienische Sachverstandige, so werden sie bei ihrer Liebe 

zu der ihnen anvertrauten Jugend auch in der neuen Lehrweise das Beste leisten. Durch· 

weht ein frischer und fortreil3ender Geist den Unterricht, so werden die Kinder ihn nie 

vergessen, zumal sie die heilsamen Folgen schon am eigenen Leibe erfahren. 

DaB neb en der Lehrerschaft, der der Lowenanteil bei dieser Arbeit zufallt, die Schul· 

arzte, der Medizinalbeamte und in besonderen Fragen auch vielleicht ein oder der andere 

Facharzt ihre bisherige Wirksamkeit in den Schulen fortsetzen, ist selbstverstandlich. 

Wie etwa die wissensnotigen Gebiete aus der personlichen und offentlichen Gesund. 

heitspflege (einschlieBlich der Fiirsorge) auf die verschiedenen Schulklassen und Schul· 

arten zu verteilen sind, ware hier nicht naher zu erortern. Es ist Aufgabe der 

zentralen Schulaufsichts· und Medizinalbehorden der Lander unter Zuziehung von Ver· 

tretern der Lehrerschaft, von besonders erfahrenen Medizinalbeamten und Fiirsorge. 

arzten, Professoren der Hygiene und Sozialhygiene und Leitern von Gemeindeverwal· 

tungen, sich iiber die Richtlinien fiir die Ausgestaltung dieses Unterrichts zu verstandigen. 

Da die Hauptinstanzen sich davon iiberzeugt haben diirften, daB man ihn nach einer 

anderen Lehrmethode und verandertem Lehrplan erteilen miisse als bisher, kann erne 

Einigung kaum Schwierigkeiten bieten. Auch der Studienplan fUr Lehrer und Lehrerinnen 

wird von ihnen festzusetzen sein. Insbesondere muB fiir eine griindliche Ausbildung der 

Turnlehrer auf allen Gebieten der korperlichen Erziehungslehre gesorgt werden. Den 
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oben ausgefuhrten Gedanken uber die Methode des hygienischen Schulunterrichts ent
spricht der ErlaB der PreuBischen Minister ffir Wissenschaft, Kunst und V olksbildung 
und fiir Volkswohlfahrt vom 10. Februar 1926. Es wird festgestellt, daB die friiheren 
Lehrgange fiir Lehrer nicht die erforderliche Ausgestaltung und Ausbreitung erhalten 
konnten, so daB sie dem Bedurfnis bei weitem nicht entsprachen, und daB die gesamte 
Lehrerschaft auch jetzt noch nicht erfaBbar seL Dnter Beachtung der Richtlinien fur die 
Lehrplane in der Gesundheitslehre seien nun aber, vorlaufig versuchsweise, in jedem Re
gierungsbezirk (Provinz) aIle im Amt befindlichen Lehrer und Lehrerinnen eines Stadt
oder Landkreises oder nur eines Teiles davon zu einem hygienischen Lehrgang zusammen
zurufen, der auf 4 bis 5 Monate wenigstens eine Stunde wochentlich einnahme und von 
sozialhygienisch geschulten Arzten abzuhalten ware. Die Anordnung soil durch die Re

gierungen (Provinzialschulkollegien) unter Beteiligung des Regierungs- und Medizinal
rates ergehen, und zwar im Benehmen mit den in Betracht kommenden Stellen der offent
lichen und privaten Wohlfahrtspflege, den Schulverbanden und den Vertretungen der 
Lehrerschaft. Die Lehrgange sollen moglichst im AnschluB an die Reichsgesundheits
woche stattfinden, um .deren Darbietungen und Ergebnisse nutzbringend zu verwerten. 
Fur eine solche Dnterweisung der Lehrer und Lehrerinnen bieten die im Auftrage des 
Reichsausschusses und der Landesausschusse ffir hygienische Volksbelehrung herausgege
benen Leitfaden fur Gesundheitslehre in der Schule1 ) und in den Fach- und Fortbildungs
schulen 2) eine ausgezeichnete Grundlage. Zu erwahnen ware hier auch noch die Anweisung 

fur die Lehrerschaft "die Tuberkulose und ihre Bekampfung durch die Schule"3). 
Solche Kurse sind denn auch mit Erfolg in verschiedenen preuBischen Provinzen, ferner 

in Baden, Sachsen, Oldenburg bereits abgehalten worden. Kurse fur Berufssehullehrer 
in der allgemeinen und der Gewerbehygiene finden zurzeit in Berlin statt; die Vor
trage werden durch Rundfunk den auswartigen Berufsschullehrern vermittelt- In 
ahnlichem Sinne werden die Kirchenbehorden vorgehen mussen, wenn die Geistlichen an 
dem Aufklarungswerk zweckdienlich mitarbeiten sollen. Vielleicht gibt die Weiter

behandlung der vom Reichstag am 22. Januar d. Js. angenommenen EntschlieBung des 
Reichshaushaltausschusses vom 13. Juni 1925 (Reichstagsdrucksache 999, III. Wahl
periode 1924/25), "die Reichsregierung zu ersuchen, in geeigneter Weise darauf hinzu
wirken, daB in den oberen Klassen der Volks-, Mittel- und hoheren Schulen Gesundheits
unterricht als Pflichtfach eingefiihrt wird", eine wiinschenswerte Vereinheitlichung fur 

das ganze Reich. Es muB indessen schon jetzt hervorgehoben werden, daB die Besehran
kung auf die hoheren Klassen viel zu eng ist. Es ist vielmehr, wie wir bereits sahen, von 
friih auf mit der Erziehung zu beginnen. In der letzten Klasse erfordert auBerdem die 
Verarbeitung schwerer anderer Lehrstoffe und in den Mittel- und hOheren Schulen auch 

die Vorbereitung auf die tibergangspriifung oder das SchluBexamen so viel Zeit, daB der 

hygienische Dnterricht zu kurz kame. Vorschlage uber die Ausubung der praktischen 

1) Adam und Lorentz, Gesundheitslehre in der Schule. Leipzig: Vogel 1923. 
2) Adam, Lorentz und Engel, Gesundheitslehre fiir Fach- und Fortbildungsschulen. Leipzig: 

Vogel 1926. 
3) Braeuning und Lorentz, Die Tuberkulose und ihre Bekampfung durch die Schule. 3. Aufl. 

Berlin: Julius Springer 1926. 
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GesundheitBunterweisung in der Schule sind von Seiffert!) und Uhle nh u th 2-4) gemacht 
worden, denen im ganzen wohl jeder Hygieniker beipflichten wird. Auch im Auslande 
beschaftigt man sich lebhaft mit dieser Frage5). Hoffentlich aber gibt die Vertretung 
des deutschen Volkes fiir die heutige deutsche Jugend und damit fiir die kommenden 
Geschlechter alsbald ein den gesundheitlichen Forderungen entsprechendes Gesetz. Der 
ReichstagsausschuB fiir das Unterrichtswesen beschloB im Jahre 1927, daB das Reichs
ministerium des Innern und die PreuBische Unterrichtsverwaltung unter Beteiligung des 
Reichsgesundheitsamtes RichtIinien iiber die gesundheitIiche Belehrung von Lehrern und 
Schiilern entwerfen solle, die von den Landern alsdann zu vereinbaren waren. 

4. Belehrung der Volksmasse. 

Noch aber sind wir nicht so weit. Und so sehen sich heute noch die Volkshygieniker 
der groBen Masse der Bevolkerung gegeniiber, in der Jugend und Erwachsene, Manner 
und Frauen, Hand- und Geistesarbeiter der gesundheitlichen Belehrung dringend be
diirfen. Man sollte annehmen, daB bei der hohen durchschnittIichen Allgemeinbildung, 
die das deutsche Volk auszeichnet, wenigstens die Erwachsenen, die die notdiirftigen Schul
kenntnisse auf gesundheitlichem Gebiet durch Beobachtung und Erfahrung im Leben, 
durch Lektiire, Anschauung, Vortrage hatten erweitern konnen, einigermaBen iiber den 
eigenen Korper, seine Leistungsfahigkeit, die ihm drohenden Gefahren und deren Ver

meidung Bescheid wiiBten und auch iiber den materiellen Vorteil einer gesundheitlichen 
Lebensfiihrung mit sich im reinen waren. Davon kann aber selbst in den sogenannten ge
bildeten Kreisen kaum die Rede sein. Vielmehr vereinen sich Tragheit, Gleichgiiltigkeit und 
Unkenntnis oder Vorurteil zu einem Block, der schwer zu bearbeiten ist. Viele Menschen 
ergeben sich einem gesundheitlichen Schlendrian und vergeuden Kraft und Zeit in schad
lichen Geniissen. Sie werden sich des Wertes der Gesundheit, des bedeutBamsten Teils 
ihres Lebensgliickes, erst dann bewuBt, wenn sie sie zu verlieren beginnen oder bereits 
verloren haben. In Zeiten wirtschaftlicher Bliite wird gegen die Gesundheit gelebt, weil 
man "es dazu hat", in Zeiten wirtschaftlicher Not bisweilen erst recht, weil man sich 
betauben mochte. Weite Volksschichten halten die Beschaftigung mit Gesundheitsfragen 

fiir eine Spielerei, manche fiir eine vOriibergehende Mode und meinen, wenn der Mensch 
nur genug zu essen habe, so sei auch seine Gesundheit sichergestellt. Und es diirfte die Frage, 
die ich auf der groBartigen Hygieneausstellung in Dresden im Jahre 1911 zufallig einen 
Besucher nach dem Verlassen des Pavilions "Der Mensch" an seinen Begleiter richten 

horte: "Sage mal, was ist denn eigentlich Hygine 1", auch auf der Gesolei vielleicht 
wieder vernommen worden sein. In der einfachen groBstadtischen Bevolkerung, die 

1) Seiffert, Die praktische Gesundheitsunterweisung in der Schule. Bayerische Lehrerzeitung 
1924, Nr.46. Hier werden auch besonders die Mittel besprochen, mit denen die Kinder interessiert 
werden sollen. 

2) Uhlenh uth, Erweiterte Diskussionsbemerkungen auf der Landesversammlung zur Be
kampfung der Tuberkulose, Baden-Baden am 8. November 1925. 

3) Uhlenh uth, Ober die hygienische Ausbildung der Lehrerschaft. Sozialhyg. Mitt., Zeitschr. 
f. Gesundheitspolitik u. Gesetzgebung. Karlsruhe: C. F. Miiller. 

4) Uhlenhuth und Seiffert, 1st die hygienische Ausbildung der Lehrer notwendig und durch
fUhrbar? Med. Klinik 1924, Nr.22. 

5) D uf es tel, L'Enseignement de I'Hygiene a l'Ecole primaire. La Medicine scolaire, Nr. 6, juin 1925. 
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Zeitungen halt und durch Anschauung und Betrachtung im brandenden Leben allerlei 
Eindriicke auch von gesundheitlichen Erscheinungen und V orkommnissen empfiingt, 
kann man namentlich bei den industriellen Arbeitern allerdings schon Ansatze von 
klareren Auffassungen begegnen. In den kleinen Stiidten und auf dem Lande aber ist es 
damit noch arg bestellt. Hier mochte man ofters sogar gegen den Einzug hygienischer 
Fiirsorge noch einen Schlagbaum errichten, wie ein solcher auf einem packenden Bilde 
der Schweizer Zeitschrift "Pro Juventute" vor der ankommenden Gemeindeschwester 
niedergelassen ist, wahrend hinter ihm die abweisenden Mienen der Gemeindegewaltigen 
und eine groBe Tafel mit der Aufschrift "Niit Neu's" die Aussperrung vollenden. Der 
Mangel an gesundheitlichen Kenntnissen in allen Bevolkerungsschichten aber ist noch so 
groB, daB Quacksalber und Marktschreier, Gesundbeter, Spiritisten und Okkultisten eine 
nach Tausenden ziihlende Gefolgschaft finden, der sie den Geldbeutel erleichtern, daB 
Massenpsychosen durch Psychopathen und Geisteskranke ausgelost werden konnen. 
Vorhandene Kenntnisse stehen auf so schwachen FiiBen, daB das Gerede irgendeiner torich
ten Person sie leicht fiber den Haufen wirft. Eine richtig angelegte, unabliissig betriebene 
Aufklarungsarbeit ist also ein dringendes Erfordernis. Wer aber Lehren annehmen solI, 

muB hierzu willig sein. Unhygienische Gewohnheiten der Kinder kann man leicht iindern. 
Viel schwerer ist es, bei Erwachsenen eingewurzelte Briiuche auszuroden und bessere ein
zusenken. In den hoheren Jahren ist der Lernwille nicht mehr groB; es verringert sich 
auch die Fiihigkeit, dem Berufe fernliegende, neue Tatsachen noch in sich zu verarbeiten. 
Vom Tagewerk ermiidete Menschen begehren nach Ruhe, viele leider auch nach aufreizender 
Sensation, die wenigsten nach einer Vermehrung ihres geistigen Besitzes. Sie werden das 
Einpfropfen abstrakter gesundheitlicher Begriffe groBtenteils ablehnen. Man muB also 
bei der Massenaufkliirung nicht zu viel auftischen, das wenige aber so fein oder so kriiftig 
zubereiten, daB es den Appetit nach mehr anreizt. Der Masse ein gesundheitliches Wissen 
beizubringen, gelingt noch am ehesten, wenn man die Belehrung in enge Beziehung zu 

allgemein bekannten V orgiingen im taglichen Leben setzt und dies an Beispielen zeigt, 
die den Nachahmungstrieb anregen. So wird Z. B. die Vorfiihrung durchgebildeter Ge
stalten, denen die Korperubung im Freien, in Sonne und Wasser sichtbar leibliche Gesund
heit, geistige Frische und Lebensfreude schufen, breite Schichten des Yolks fUr Spiel und 
Sport begeistern und dem Gedanken gewinnen konnen, daB nach dem Fortfall der all

gemeinen Wehrpflicht und bei dem zunehmenden Ersatz der menschlichen Leistung durch 
die Maschine einer drohenden Verkiimmerung der Muskelkraft und innerer Organe nur 

auf diese Weise vorzubeugen ist. "Die Belehrung muB also in erster Linie zeigen, was 
gesund ist, welche Vorurteile und Fehler unsere Lebensweise, unsere Gesundheit gefiihrden 

und wie die Gesundheit erhalten und gestiihlt werden kann." Diesen Grundsatz aus der 

Werbesehrift der Gelsenkirehener Kinder-Gesundheitswoehe miissen wir uns fiir jede 
hygienisehe Massenaufkliirung zu eigen machen. Von vornherein eine aIle Zweige der 
Hygiene umfassende Belehrungstiitigkeit einzuleiten, wiire verfehlt. Man wird vielmehr 
nach den dringendsten ortlichen Bediirfnissen das zunaehst Erforderliehe auswiihlen und 

aIlmiihlich erst weiter vorsehreiten. J edes aber der wohl iiberall wiehtigen Gebiete: Siiuglings
und Kleinkinderpflege, Tuberkulose, Geschlechtskrankheiten, Alkoholismus, Gesundheits

schutz der Arbeiter birgt so viele allgemeinhygienisehe Einzelheiten in sieh, daB man 



13 

schon hierbei sorgsam iiberlegen muB, was der Aufnahmefahigkeit noch zugemutet werden 
kann. Wir wollen zunachst mit kleinen Erfolgen uns begniigen, aber unermiidlich daran 

arbeiten, daB sie zunehmen. 

o. HiHsmittel zur Aufklarung. 

Trefflicher Hillsmittel zur hygienischen Volkserziehung gibt es mal1cherlei; sie naher 
zu betrachten und gegeneinander abzuwagen, ist unsere weitere Aufgabe. 

Martin Vogel hat eine ausgezeichnete systematische und kritische Abhandlung 

"Hygienische Volksbildung" fiir das Handbuch der sozialen Hygiene und Gesundheits
fiirsorge von Gottstein und Teleky (Berlin 1925, Verlag von J. Springer) geschrieben 
und darin auch die Methoden und Verfahren besprochen, die fiir die Volksbelehrung heute 
in Betracht kommen. Eine gewisse zwanglose Erganzung nach eigenen Beobachtungen 
und Erfahrungen sei mir indessen gestattet. Das hohe Ziel ist des SchweiBes vieler Volks
hygieniker wert. 

Es ist kein Zweifel, daB man aIle Methoden nicht iiberall anwenden kann. Stadt
bevolkerung ist anders anzufassen als Landbevolkerung, Erwachsene anders ala Kinder, 

Gebildete anders ala Leute von einfacher Bildung. Bei der weitverbreiteten Unkenntnis 
gesundheitlicher Lehren muB man allgemein das Niveau der zunachst zu vermittelnden 
Kenntnisse ziemlich tief und ihren Umfang klein halten. Gewisse Belehrungsformen, wie 
Ausstellungen, Gesundheitswochen verlangen aber wieder eine gewisse Fiille, da sie sonst 
nur wenig Zuspruch finden. Sind nur geringe Mittel fiir Aufklarungsmaterial vorhanden, 
so muB man sich in der Darbietung erheblich einschranken, ohne daB darunter die Griind
lichkeit der moglichen Belehrung leiden darf. Kurz, es laBt sich allerorts und jedesmal 
nicht die Summe der iiblichen Mittel anwenden, sondem es muB iiberlegt werden, welches 
Verfahren in dem gegebenen FaIle den groBten Erfolg verspricht. Von Bedeutung hierbei 
ist aber nicht allein das Was, sondem auch das Wie der Handhabung. 

a) Vortrage. 

Das Wort ist das aIteste Belehrungsmittel der Menschen. Das gesprochene Wort 
ruft in dem Horer starkere Eindriicke hervor ala das geschriebene im Leser. Hinzu kommt 

der von der Personlichkeit, der Suggestionskraft der eigenen "Oberzeugung, der Liebe 
zum Gegenstande, der Sprechkunst, der Mimik, der Geste des Redners ausgehende EinfluB. 

Der Inhalt des Vortrages muB klar gegliedert, die Darstellung schlicht und einfach sein. 
Kurze Satze, gutes Deutsch! Der Vortrag sei frei, der Titel packend. Ein zunachst ver

bliiffender Ausgangspunkt ist nicht zu beanstanden, da er den Zuhorer mit einen gewissen 
Bann belegt. Natiirlich muB das Weitere logisch abgewickelt werden. Rhetorische Kniffe 

sind erlaubt, gilt es doch, das Interesse zu wecken und wachzuhalten. Auch humoristische 
Wendungen, das Einflechten von Dichterworten steigem die Aufmerksamkeit und lockem 
den Druck, der zumal in heutiger Zeit auf dem Gemiit lastet. Vortrage in der Mundart 

der Gegend finden Z. B. bei den Landbewohnem von vornherein eine giinstige Stimmung. 
Ausfiihrungen iiber Geschlechtskrankheiten verlangen naturgemaB hOchsten sittlichen Ernst. 

Der Vortrag iiberschreite im allgemeinen nicht eine halbe Stunde. Wenn man sich auf 
das Wichtigste beschrankt, kann man in dieser Zeit viel sagen. Man denke daran, daB 
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sich in der Versammlung nicht wenig Leute befinden werden, die von ihrer Arbeit kommen, 
vielleicht noch weite Wege zuriickgelegt haben und bereits miide sind. Sprich also deutlich, 
kernig, bildhaft, volkstiimlich, so wirst du bald fiihlen, daB die Zuhorer mitgehen. Ver
feinere die Darstellung fiir die gebildeten Kreise, vergrobere sie fiir die einfachen Volks
schichten. Medizinische Ratschlage vermeide durchaus. Sage nicht alles, was du weiBt, 
sondem laB dir fiir die Aussprache, wenn sie begehrt wird, noch einiges iibrig. Wenn sich 
der Vortrag mit vergniiglichen Darbietungen, z. B. musikalischen oder theatralischen 
Auffiihrungen umrahmen laBt, wird der Besuch zahlreicher sein. In jedem FaIle erhebe 
man ein kleines Eintrittsgeld, um wenigstens einen Teil der UIikosten zu decken, aber auch 
die Einschatzung der Veranstaltung bei dem Publlkum zu steigem. Manch einer meint 
ja, daB Sachen, die nichts kosten, auch nichts wert seien. Auch den Schulkindem gewahre 
man nicht vollig freien Zutritt, um ibn nicht als lastige Pflicht empfinden zu lassen. 
Wer soli Vortrage halten 1 Arzte, Padagogen, Geistliche, Schriftsteller, Wohlfahrtspersonen. 
Die von den Landesausschiissen oder von dem ReichsausschuB zu verleibenden Vortrage 
miissen sowohl auf groBstadtische wie auf kleine Verhaltnisse zugeschnitten sein. Der 
Redner braucht sich an die Vortrage nicht starr zu halten; er kann sie erganzen oder 
kiirzen und auch die Form andem, wenn er sich hiervon einen nachdriicklicheren EinfluB 
auf das Publikum verspricht. 

Von manchen Landesausschiissen, Gesellschaften und Vereinen wird eine sehr um
fangreiche Vortragstatigkeit durch Arzte entfaltet. Die deutsche Gesellschaft zur Be
kampfung der Geschlechtskrankheiten hat auch in Fabriken und groBen Warenhausem 

stark besuchte Vortrage veranstaltet und das Drama "Die Schiffbriichigen" von tiichtigen 
Schauspielem vorfiihren lassen. In vielen KraIikenanstalten, Heilstatten, Walderholungs
heimen usw. wirken seit langem Vortrage iiber verschiedene gesundheitliche Teilgebiete 
auf die Insassen vorteilhaft ein. 1m allgemeinen folgen die Horer den Darbietungen 
mit Aufmerksamkeit und WiBbegierde, wie sich aus den oft ausgedehnten Erorterungen 
des Gegenstandes und verwandter Fragen ergibt. 

InJ ugoslawien 1) verfiigt das dem Ministeriumfiir Volksgesundheit angegliederte Institut 

fiir Soziale Medizin in Belgrad iiber einen groBen Stab von vorgebildetem, berufsmaBigem 
Aufklarungspersonal, das je nach den besonderen Erfordernissen in die einzelnen Bezirke 
des Konigreichs ausgesandt wird und Lichtbildvortrage verschiedenster Art, z. B. auch 
fiir GeschlechtskraIike, ausfiihrt. In den Biihnenferien laBt es von Wandertrupps in den 

kleinen Provinzstadten eine Anzahl von Stiicken gesundheitlich-belehrenden Inhalts spie
len, die von einer steigenden Zuhorerzahl mit groBem Interesse aufgenommen werden. 

Die standig wachsende Schar der Rundfunkteilnehmer in Deutschland hat viele 

Hygieniker nnd Arzte schon seit Jahren bewogen, in allen Stadten mit Sendestellen 

solche Vortrage in systematischer Folge oder zwangslos oder nach augenblicklichem 
Bediirfnis zu halten. Nach den Berliner Erfahrungen zu urteilen, werden diese Vortrage 
vom Publikum gewiinscht. Wenigstens lassen die nachher bei der Funkstunde einlaufenden 

zahlreichen Anfragen und zustimmenden oder ablehnenden Kritiken der Horer darauf 
chlieBen. Aus diesen Urteilen kann der Vortragende manche Lehre ziehen. Gegeniiber 

1) A. Stampar, L'organisation des Services d'Hygiene publique dans Ie Royaume des Serbes, 
Croates et Slovenes. Societe des Nations C. H. 326. 
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dem Redner in einer Versammlung hat er es leicht; er liest sein Manuskript ab, braucht 
hinterher niemand Rede und Antwort zu stehen. Die sehr verschiedenartige Zusammen
setzung seiner Zuhorerschaft verlangt aber, daB er sich in der Abfassung erst recht Mfihe 
gibt, einfach und verstandlich bleibt, mehr plaudert als doziert. Wichtige Zahlenangaben 
sind zwei- bis dreimal zu wiederholen, Fremdworte und Fachausdriicke zu erklaren, wenn 
sie durchaus nicht vermieden werden konnen. Um Abweehslung hineinzubringen, muG 
der Vortragende bisweilen sich selbst Einwande machen, die er wieder entkraftet. Sehr 
wirksam sind auch Zwiegesprache zwischen Rednern; in der Vorbereitung auf die Reichs
gesundheitswoche ist so das Thema: "Gesunde Wohnung trotz Wohnungsnot" von zwei 
Berliner .Arzten abgewandelt worden. Der Vortragende spreche nicht lauter als in der 
gewohnlichen Unterhaltung, aber akzentuiert, mit Pausen UIid unter Hebung und Senkung 
des Tonfalls. Er spreche langsam, was die Lebendigkeit keineswegs ausschlieBt, ohne 
Pathos, Rauspern oder tiefes Atemholen. Er verspreche sich auch nicht. Wer nicht 
deutlich aussprechen und seine Stimme nicht modulieren kann, bleibe von dieser Vortrags
art, die ffir viele Horer immer noch etwas Geheimnisvolles hat, lieber fort_ Jeder weiB 
aus eigener Erfahrung, wie nervos das Anhoren eines undeutlichen und monotonen Radio
vortrags macht, bei dem man den Redner nicht sieht und nur auf das Wort selbst an
gewiesen ist. Die vorgeschriebene Dauer von etwa 20 Minuten sorgt daffir, daB der 
Sprecher sich gehorig konzentrieren muG. Ein Radiovortrag ist daher eine ausgezeich
nete "Obung ffir bfindige Ausdrucks- und Abhandlungsweise. Stoffe, die man zu einem 
so kUTzen Vortrag zuschneiden und verarbeiten kann, gibt es in der personlichen und 
offentlichen Gesundheitspflege wie in der sozialen Ffirsorge genug. Gern gebOrt werden 
auch Schilderungen aus dem Lebenswerk groBer Hygieniker und Arzte. Das Manuskript 
muB auf einzelne Blatter nicht knisternden Papiers geschrieben sein, damit man sie ohne 
Gerausch beiseite legen kann. Bei richtigem Tempo konnen in 25 Minuten 10 Schreib
maschinenseiten zn 25 Zeilen gesprochen werden. Es empfiehlt sich sehr, vorher fest
zustellen, ob die Lange des Vortrags der zur Verfiigung stehenden Zeit entspricht. 

In seinem mit zahlreichen historischen B~legen versehenen Schriftchen1): ,,1st die 
Mitarbeit der Geistlichen bei der hygienischen Erziehung des Volkes notig und moglich 1" 
bejaht Seiffert die Frage iiberzeugend. In der Tat sind der Geburtenriickgang, die 
Abtreibung, die Vererbung minderwertiger Anlagen, der Mutter- und Sauglingsschutz, 
unhygienische Lebensgewohnheiten, Geschlechtskrankheiten, Alkoholismus, Tuberkulose, 
Kriippelhaftigkeit, Kurpfuscherei, gesunder Sport, Wanderungen Gebiete, auf denen 
sich die Mahnungen und Ratschlage des Geistlichen, namentlich auf dem Lande, segens
reich bewegen konnen. Hierzu sich eine eingehendere Kenntnis der Hygiene und der Ge
sundheitsfiirsorge zu verschaffen, ist wohl nicht schwierig. In katholischen Gemeinden 
bieten nach Seiffert das Brautexamen, die Ehedispense, der Religionsunterricht, die 
Beichte, die Predigten, die Arbeit in den Vereinen und doch wohl auch die Kranken
besuche und die Erteilung der Sterbesakramente Gelegenheit zur gesundheitlichen Beein
flussung. FUr die Ausbildung der Geistlichen empfiehlt er Vorlesungen wahrend der 
Studienzeit; in den Priesterseminaren sollen die Zoglinge zu Korperpflege und Korper-

1) G. Seiffert, Aus der Geschli.ftsstelle der Bayerischen Arbeitsgemeinschaft zur Forderung der 
Volksgesundheit. Eichstadt 1925. Druck von Ph. Bronner. 
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ubungen -angehalten werden, um den Nutzen an sich selbst kennenzulernen. Man kann 
dem Wunsche nach Mitarbeit unbedingt auch flir den protestantischen Geistlichen (z. B. 
im Konfirmandenunterricht bezuglich der Sauglingspflege) und den Rabbiner zustimmen. 
lTherall in unserem Vaterlande herrscht, vorzugsweise in der landlichen Bevolkerung, 
noch so viel hygienische RiickstiLndigkeit, daB zur Aussaat gesundheitlicher Wahrheiten 
uns jeder Helfer willkommen ist. Der Geistliche, der ja nicht selten derselben Gegend und 
den V 0lkskreisen entstammt, die seine Pflegebefohlenen sind, kennt ihre Gewohnheiten 
nur zu gut und vermag den richtigen Ton zu treffen. Von der Kanzel herab hat schon 
manches sanfte und derbe Wort die Horer aufgeriittelt. Naturlichwird auch hier nur 
der stete Tropfen den Stein hohlen. Es ware ein erfreuliches Zeichen flir einen solchen 
Dienst am Volke, wenn bald ein geistlicher Meister des Worts gemeinsam mit einem Volks
hygieniker cine Predigtsammlung verfaBte, die von anderen als Muster benutzt werden kann. 

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

b) Schriften. 

Hinter dem gesprochenen Wort tritt die Wirkung des geschriebenen zuriick, 
selbst wenn der Genius bei diesem die Hand geflihrt hat. Hier springt der Funke nicht 
unmittelbar iiber, und der lebendige Kontakt wird unvollkommen sein. Zum Unterricht 
oder eigenen Studium ist die Schrift indessen auch flir unsere Zwecke unentbehrlich. 
Man wird sie aber durch Illustrationen verdeutlichen und unterstreichen miissen. Aus
gezeichnete, leicht verstandliche deutsche Fibeln, Gesundheitskalender, Zeitschriften, 
Broschuren und Bucher flir jung und alt hat Vogel bereits genannt. Von einzelnen Ver
lagen werden populiLre Schriften iiber Sauglingspflege Standesamtern zur Verteilung an 
aIle jungen Mutter unentgeltlich geliefert. Hinzuzufugen ware die in Gemeinschaft mit dem 
Reichsgesundheitsamt bearbeitete und von diesem herausgegebene Schrift von 
Kestner und Knipping "Ernahrung des Menschen"l), die sich auch an die Leiter von 
Volkskuchen oder anderen Massenspeisungen, von Erholungsheimen oder geschlossenen An
stalten aller Art und an die Hausfrau wendet. Weitere populare Denkschriften des 
Reichsgesundheitsamts sind der "Leitfaden fiir die erste- Hilfeleistung an 
Bord von Seefischereifahrzeugen"2), die "Anleitung zur Gesundheits
pflege auf Kauffahrteischiffen'(3) und das Werk "Blattern und Schutz
pockenimpfung'(4). Belehrung iiber Ernahrung und Hauswirtschaft verbreitet das 
Organ der Hausfrauenvereine, die "Berliner Hausfrau" und die im Ullstein-Verlage 
erscheinende "Praktische Berlinerin". 

1) Verlag von Julius Springer, Berlin. 2. Auf!. 1926. 
2) Verlag von Julius Springer, Berlin 1911. 3) Desgleichen. 5. Auf!. 1913. (6. Auf!. in Vor

bereitung.) 4) Desgleichen. 4. Auf!. 1925. 
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Es wurde schon angedeutet, daB die Kurpfuscherei gemeinhin noch immer nicht ge
niigend. aIs ein Krebsschaden fiir die Volksgesundheit angesehen wird. BJindlings werden 
von den Vielzuvielen die in den Vortrii.gen und Schriften dieser iippig emporgewachsenen 
Irrlehre niedergelegten AuHassungen und Ratschlage aufgegriffen und befolgt. Die oft 
gewandt geschriebenen Artikel verfiihren durch geschickte Darstellung und bedenken
lose Behauptungen den unsachverstandigen Leser, dessen Urteil nicht ausreicht, um 
Wahres vom FaIschen zu unterscheiden. Eine Gegenaktion mit gleichen, aber gerechten 
Waffen miiBte in weit groBerem MaBstabe eingeleitet werden, aIs es heute z. B. durch 
"die Gesundheitslehrer" geschehen kann. Wenn der Einzelne von Jugend auf in hygienischer 
Kenntnis und "Obung erzogen wird, diirfte allerdings die Kritik das ihre tun, um mit dieser 
unheilvollen Erscheinung womogJich aufzuraumen. 

Sehr verdienstvoll haben nun schon iiber 25 Jahre die deutschen "Blatter fiir Volks
gesundheitsp£lege", die jetzt die Zeitschrift des PreuBischen Landesausschusses £iir Volks
belehrung sind, auf allen hygienischen Gebieten den Kampf gegen Unsitten und MiBbrauche 
gefiihrt und voIkserzieherisch gewirkt. 

Schweizer Lehrer schreiben fiir ihre Fachblatter Muster von hygienischen Schul
lektionen, die sich immer auch an Herz und Gemiit wenden, oft groBe Taten der Menschen
liebe beleuchten und die Jugend zur praktischen Mithilfe in der Kinderfiirsorgebewegung 
anfeuern. Zu erwahnen waren hier auch die Broschiiren iiber "Handarbeitstatigkeit £iir 
Schulentlassene" und die "Mutterbriefe" der 1912 begriindeten Schweizer Stiftung 
"Pro Juventute". Vor allem aber ist deren Monatszeitschrift £iir Jugendfiirsorge 
und Jugendp£lege riihmend hervorzuheben, die von einer Hohe des Verantwortungs
gefiihls, von einer Treffsicherheit,. Mannigfaltigkeit und Innigkeit des Inhalts Zeugnis 
ablegt. wie sie nicht leicht wieder erreicht werden diirften. Wer einige Jahrgange auf
merksam durchliest. wird mit mir darin iibereinstimmen. 

Die meist kurzen, kla.r und volkstiimlich geschriebenen Abhandlungen, Skizzen, kleinen 
Novellen, Gedichte, die sich mahnend an die Eltem und Familien, an die gesamte Jugend, ins
besondere auch die Schulentlassenen richten und dabei allen ihren Noten nachspiiren und auf Ab· 
hiHe zielen, stammen aus bewa.hrter Feder von Arzten, Lehrern und 80nstigen Erziehern, Volksschrift
stellern, WohHahrtspersonen und verraten die alte Schulung in erzieherischen Fragen. Die Sprache ist 
kraftvoll und bilderreich, die Darstellung voll Leben, Bewegung, Herz. Man greift dabei pietatvoll 
und, weil vieles auch nicht besser gesagt werden kann, auf soziale Ausspriiche der groBen Schweizer 
Volkspa.dagogen, wie des sinnigen Pestalozzi und des urwUc1tsigen Jeremias Gotthelf (z. B. aus seinem 
Buche "Leiden und Freuden eines.Schulmeisters") zuriick, zeigt 'den Reichtum auf, iiber den die 
Schweizer Erziehungskunst verfiigt und halt im Leser das stolze Gefiihl des Wertes der Stammesart in 
Menschenlehre, Geschichte und Dichtung wach. Tiefe Einblicke in die Griinde der VolkswohHahrts
bestrebungen und deren Einrichtungen werden eroffnet durch die Darstellung der Arbeit in Sauglings
und Mutterberatungsstellen, Krippen, Spielschulen, Kinderheimen, schulii.rztlichem Dienst (Schul
zahnpflege), Schulen der verschiedenen Art, Juglndbiichereien, Ferienheimen, Kindersanatorien, Taub
stummen- und Scihwerharigenanstalten, in Haushaltsunterrichtsstii.tten, Gemeindestuben, Arbeite
rinnenheimen, Arbeiterkolonien und anderen Schapfungen der sehr ausgedehnten 80zialen Fiirsorge 
der grOBeren industriellen Unternehmungen. und zwar gelegentlich auch in der Form, daB Mangel und 
Fehler besprochen werden. Eine laufende Chronik versorgt die Leser mit einschlii.gigen Nachrichten 
aus der in· und auslii.ndischen Tii.tigkeit auf diesem Gebiete. Viele Abbildungen - von der einfachen 
Strichzeichnung bis zur schanen Wiedergabe von Gemalden groBer, in den Schweizer Museen vertretener 
Maler - unterstiitzen den Text oder zieren. immer aber im Geist des Ganzen, die einzelnen Hefte. 
Nicht selten stammen die Zeichnungen und Scherenschnitte von Schwem der Volks· und Kunst- oder 
Gewerbeschulen. Wir sehen anmutige Kinderportrii.ts und Familienszenen von Hans Thoma, Anton 
Graff, Reynolds und den Schweizer Malern Stiickelberg, R. Anker u. a •• Aufnahmen aus dem heutigen 
Schweizer Volksleben, aus Spiel. und Turnstunden, Schulspeisungen und Bilder von Handarbeiten und 
selbstverfertigten einfachen, doch hfibschen Spielsachen aus Spielschulen und Mii.dchenvereinigungen. 

Frey. Hyglenische VolkBbelehrung. 2 



18 

lliustriert wird die Tatigkeit der Jugendlichen im Handwerk, Gewerbe und in der Kunst, die k<irperliche 
und geistige Ertiichtigung in der Freizeit, bei Leibesiibungen, in Ferienlagern. Prachtvolle Landschafts
bilder aus der unvergleichlich schonen Schweizer Natur, Ansichten von alten kraftvollen, malerischen 
Bauernhausern (im Gegensatz. zu den niichternen modernen Siedelungen) weisen die Quelle und Soole 
des Volkstums nacho Alles dies ist mit Liebe, Bedacht, Gemiit ohne Empfindelei ausgewahlt. Kiug 
ersonnene schlichte Anleitungen <!ariiber, wie die Abbildungen betrachtet sein wollen, stehen haufig 
unter ihnen verzeichnet. Damit wird den Bildern die kalte Zweckmal3igkeit genommen, und der Kern 
den Kindern und dem einfachen Mann unmittelbar zum Genusse dargereicht. So finden sieh unter ent
sprechenden Bildern Ausspriiche von Pestalozzi: "Das Kind liebt und glaubt, ehe es denkt und handelt, 
und der EinfluB des hausliehen Lebens reizt und erhebt es zu dem inneren Wesen der sittlichen Krafte, 
die alles mensehliche Denken und Handeln voraussetzen." Und: "Du unsere Hoffnung und unser Stolz, 
bliihende Jugend! Du bist wie ein Garten in seiner Pracht ... Was du jetzt verlierst, wirst du nieht 
wiederfinden, und was du versaumt hast, wird dir versaumt sein bis in dein Grab." Ein anderer Sinn
sprueh lautet: "Mit den dicksten Heften kann einem Madehen doeh das Wesentliehste der weibliehen 
Bildung abgehen, wenn es nicht seellsch und geistig zum feinfiihlenden Weibe erwaeht." 

So erfiillt die Zeitschrift hochgelobt die vornehme Aufgabe der Stiftung, die Ver
antwortlichkeit fiir die Jugend und in der Jugend zu beleben und zu vertiefen. Sie besitzt 
aber auch ein Publikum mit durchschnittlich gediegenerer Bildung und reinerem Ge
schmack, als sie sich zur Zeit bei uns in der Bevorzugung seichtester Lektiire und ober
flachlichster Vergniigungen allenthalben kundtun. Die fiir die reifere Jugend bestimmte 
Schriftreihe "Junge Schweizer", ein Blatt der Freizeitbeschaftigung fUr Knaben und 
Madchen, das in einem Jahr eine Verdreifachung der Abonnentenzahl erreichte, der 
"Schweizer Kamerad" und ein ahnliches Blatt "Ecolier Romand" fiir die romanische 
Schweiz sind weitere ehrenvolle Kundgebungen_ 

Einige Worte iiber die Verwendung der Poesie_ Gereimte GesundheitsregeIn lernen 
sich leichter als solche in ungebundener Sprache. In amerikanischen Schulen singen die 
Kinder in jeder Klasse andere gesundheitliche Lieder. FUr Kinder ist diese Lehrmethode 
sicher auch sehr angebraeht. Nur gibt es, abgesehen von den schonen deutsehen Wander
liedern, noch zu wenig derartige Erzeugnisse bei uns, Ein hiibsches Sehielied in Schwyzer 
Diitsch aus dem Februarheft 1926 von "Pro Juventute" moge hier folgen: 

Sehie - Lied. 

1. Mier fahre Sehie dur Taler us und ie, und wen i ebiinig war, i Iliff dervo. I liiff und Iliff dem 
Himmel zue mit brave Bratter a de Sehueh und tat den Angel pfieffe, si solle mi begrieffe. 

2. A Christianiassehwung, a hiisli-hoehe Sprung i tiefe Pulversehnee, was wotsch no meh! Das 
stiibt und wiirblet Wulken uf, war fiiigt, steit hurti wieder nf; war das nit cha uf Arde, s<itt nie a 
Ratsherr warde. . . Melodie s. Berner Schulblatt, SehulpraxlS S.29 (1924). 

H. Schraner, Lehrer, Matten b. I. 

leh moohte glauben, daB man geeignete, RegeIn aueh in Couplets, Schnadahiipfen 
und dergleiehen heiteres Gewand wirkungsvoll einkleiden kann. Zu wiinschen ware es 
freilich, daB deutsche Dichter sieh der Verherrlichung einer gesunden Lebensweise, 
namentlich auch der Korperiibung in Sonne, Luft und Wasser, des Bergsteigens, des Eis
laufs (der Goethe und Klopstoek zu Gedichten begeisterte) mehr annahmen. Diese tiefen 
:Bronnen der Starke, der Gesehiekliehkeit, der SehOnheit sind noch langst nicht ausgeschOpft. 
Und sind die innigen Beziehungen des Menschen zur Natur in Ruhe und Erregung, der 
Trotz, den er den Elementenentgegensetzt, um sie zu iiberwinden, die harmonische Aus
bildung der vollen leiblichen und geistigen Personlichkeit durch eigene Kraft nicht 
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wiirdige dichterische Vorwiirfe1 Ein schmales Bandchen "Poesie der Leibesiibungen", 
gesammelt von Carl Diem, ist kiirzlich im Verlage von A. Reher, Berlin, erschienen. 

In Verkehrsmitteln und in Raumen, in denen Menschenansammlungen stattfinden, 
wie in Eisenbahnwagen, Autoomnibussen, in Kirchen, Standesamtszimmem, Schulzimmem 
und .Korridoren, Fiirsorgestellen, Wartesalen, Postabfertigungsraumen u. a. sollte man 
an auffaIliger Stelle dem Zweck des Raumes entsprechende Gesundheitsregeln in wiirdiger 
Form der Offentlichkeit unterbreiten. Das Spuckverbot in deutschen, italienischen und 
anderen Gotteshausem und in deutschen Eisenbahnen, drastische Wandinschriften iiber 
gesundheitliche MiBbrauche in Schweizer Tuberkulosefiirsorgestellen (wie: Du spuckst 
in die Lunge Deines Nachsten, wenn du den Auswurf auf den Boden entleerst.) haben 
sicher bereits einen gewissen Nutzen gestiftet. Aber man kannte auch seitens der Beharden 
hierin noch viel weiter gehen. Die Wirkung von Merkblattern wird neuerdings gering 
eingeschatzt. Freilich beobachtet man ja nicht selten, daB z. B. die amtlichen Verhal· 
tungsvorschriften fUr die AngehOrigen der Erstimpflinge und fiir die Wiederimpflinge 
bald nach der Aushandigung fortgeworfen werden, und daB afters wohl auch die Merk· 
blatter fUr EheschlieBende zerkniillt in den Korridoren der Standesamter umherliegen. 
Meist werden sie aber doch mitgenommen und vielfach auch gelesen und beachtet. Das 
Reichsgesundheitsamt hat jedenfalls mit seinen volksbelehrendenMerkblattem iiber 
Cholera, Typhus, Ruhr, Diphtherie, Tuberkulose, Alkohol, Rattenvertilgung, die Miicken· 
plage und ihre Bekampfung, Bartflechte und scherende Flechte, Bandwurm und Trichinen, 
ferner mit dem Merkblatt iiber Milch, Pilze, Teemischungen und dem Bleimerkblatt, 
sowie denjenigen fiir Feilenhauer, Schleifer und Arbeiter in Chromgerbereien keine schlech· 
ten Erfahrungen gemacht. Sie wurden in vielen Exemplaren nicht nur beim Verleger, 
sondern auch beim Amte selbst nachbestellt, zumal bei Neuauflagen zeitgemaBe Anderun. 
gen stattfanden. Gemeinden, allerlei Schulen, Gewerbebetriebe bedienen sich ihrer oft 
auch als Grundlage fUr einen aufklarenden Unterricht. Das Reichsgesundheitsamt wird 
seine Merkblatter im Bedarfsfalle also noch weiter zu vermehren suchenl ). Wichtig 
ist,diese Belehrungen von sachverstandigen zentralen Stellen herauszugeben, schon 
damit eine neue Bearbeitung erleichtert wird; kleiner Druck, ungegliederter, eintaniger 
Text sind zu vermeiden. Auch Merkblatter mit Reim (Kniittelverse) und Bild haben 
ihren Weg gemacht; eine Dosis Humor kann dabei nicht schaden. Gesundheitsregeln 
und Gebote in solcher Form diirften sich gewiB leichter einpragen. Der alte, von Dr. med. 
Hoffmann verfaBteund illustrierte Struwwelpeter, eine SammlungvonMerkblattem 
fiir Kinder, wird nicht umsonst noch heute verlegt.· Mit Recht geschatzt sind auch die 
von Medizinalrat Dohrn verfaBten drastischen Mahnungen trotz und wegen ihrer 
~twas grobschlii.chtigen Zeichnung und Farben. Es lage nahe, daB die Bilderbogen "aus 
Neu.Ruppin, gedruckt bei Gustav Kiihn", die seit vielen Jahrzehnten manches Wissen 
in eigenartiger Form verbreiteten, sich auch mit der hygienischen Aufklarung, insbesondere 
in der landlichen Bevalkerung befaBten. 

Gesundheitsuuterweisungen auf die Riickseiten von Formularen, Quittungen usw. 
aufzudrucken, empfiehlt sich kaum, da sie hier zumeist unbeachtet bleiben werden. Da· 

I) VorsichtsmaBregeln fiir Geschlechtskranke, im Reichsgesundheitsrat aufgestellt, sind yom 
.Reichsgesundheit.samtausges.rbeitet und in Merkheften niedergelegt. 

2* 
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gegen konnte man daran denken, auf Massenartikeln wie Bonbons-, Schokoladekartons 
knappe Gesundheitsbelehrungen mit Anpreisung des lnhalts zu verbinden, z. B. "Sarotti
Milchschokolade, schmeckt am besten, wenn Dein Mund sauber ist", auf Seifenpackungen: 
"Es hat sich noch kein Mensch zu oft gewaschen" und dergleichen mehr. 

Die bel'eits mehrfach erwahnte Stiftung "Pro Juventute" in Ziirich legt del' Hille 
der Tageszeitungen einen so hohen Wert bei, daB sie den Vorstehern ihrer zahlreichen 
Geschaftsstellen hierfiir eindringliche Ratschlage in die Hand gegeben hat. lch mochte 
einige Satze aus diesem Rundschreiben wortlich anfiihren. 

"Eine der vorzuglichsten Waffen ist heute die Presse. Sie reicht in alIe Mansarden und Berg
hofe binauf. Presse und Fiirsorgearbeit sind unzertrennlich. Solide Pressepropaganda ist ein Stuck 
geduldiger Volkserziehung. Erziehen aber heiBt bier, nicht nur etwas einmal bekanntmachen, sondern 
langsam den Willen gewinnen, werben. Zehn kurze Mikel sind besser als ein langer. Liebe zur Sache, 
Vertrautheit mit dem Volke und eine gewisse Gabe, kIar und volkstumlich zu schreiben, schliigt bald 
die Brucke zum Schriftleiter und zum Leser. Dein Stoff? Sei zunachst dein eigener Reporter! Ohne 
Fuhlung mit dem Volk und seinen ErIebnissen merkst du nicht, wo es der Schuh driickt. Das Leben 
Iiefert die schlagendsten Beweise, und Beispiele sind besser ala diirre Gedanken. Lege dir selbst eine
kIeine Materialsammlung an, beute Zeitschriften und Tageblatter aus, bitte una urn Bucher, Broschiiren~ 
einzelne Mikel, Klischees zu IlIustrationen. Der gleiche Mikel paBt nicht fiir jedes Blatt, fiir Bauem 
und Arbeiter, katholisch und evangelisch, freisinnig und konservativ. Die Zeitung ist keine Wind
fahne, sondem eine Personlichkeit. So muB auch der Mikel ihrem Charakter entsprechen. DaB
Publikum liest oberflachlich, ist aber zugleich anspruchsvoll. Deine Mitteilungen seien daher ab
wechslungsreich; wahle Stoffe, die moglichst viele interessieren. Tritt mit einem freundlichen Gesicht 
vor die Leser. Jeder Mikel, auch der ernste, soIl ein Stuck blauen Himmel und die Sonne zeigen. 
Kein schlechtes Deutsch! Auch die schlichte Mitteilung sei sorgfiiltig geschrieben; sag deine Sacha
kurz und kIar. Dein Stil sei aber bildhaft und anschaulich, warm und doch sachlich, ohne falsche
Intimitat. Spitzmarke und Titel seien zugig gewahlt. Sei dankbar fiir redaktionelle Anderungen an 
deinem Manuskript; der SchriftIeiter weiB schon, wie die Sache am besten auf den Leser wirkt. Ver
liere die Geduld nicht, wenn sich zunachst kein Erfolg zeigt. Auf Opfer, die den anderen dienen, ist 
auch dies Stuck sozialer Arbeit eingesteIIt. Was so von Herzen kommt, geht auch zum Herzen." 

Eine wohldurchdachte Weisung, die auch auf deutsche Verhii.ltnisse durchaus paBt. 
Frische Tatigkeitsberichte und Ankiindigungen del' Stiftung selbst fiilIen z. B. im Ziiricher 
Tagesanzeiger oft eine volle Seite. Auch mir scheint es besonders wichtig zu sein, den 
Samen der Volksbelehrung in aIle Tageszeitungen hineinzustreuen. Hier werden solche
Artikel von jung und alt gefunden. Es wird sich keine Zeitung von der "Roten Fahne" 
bis zur "Kreuzzeitung", vom "Kaseblattchen" bis zur "groBen Zeitung" gegen solche
Zusendungen sperren, wenn der lnhalt dem Verstandnis del' Leser und dem Charakter 
del' Zeitung entspricht. Gesundheitsbelehrung kann "Links" und "Rechts" geschrieben 
werden, da sie niemaIs links oder techts ist, sondern unpolitisch und unparteiisch jedem 
Volksgenossen hilft. DaB selbst die kleinen "Kreisblatter und Zeitungen" im allgemeinen 
solche Stoffe gem aufnehmen, hat auch in friiheren Zeiten mancher beamtete Arzt erfahren 
konnen. Heute abel' diirfte er keiner Ablehnung mehr begegnen. Scharfen doch schon 
aus eigenem AntriebegroBe und mittlere Zeitungen bei ihren Lesem die Aufmerksamkeit 
auf gesundheitliche Fragen; bei einigen sind sogar Arzte aIs Redakteure angestellt. Manche 
von ihnen beschranken sich allerdings nur mehr auf eine wochentliche Medizinische Rund
schau, die liber Krankheiten berichtet und neue wissenschaftliche Forschungen, Heilver
fabren"QD.d Heilmittel mitteilt. Eine stattliche Reihe von Belehrungsaufsatzen, die aus dem 
Hamburger Hygienischen Staatsinstitut stammen, hat VOl' einiger Zeit del' "Hamburgi-
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sche Korrespondent" veroffentlicht. Kiirzeren Artikeln iiber wichtige Krankheiten und 
Beuchen, Nachrichten iiber gesetzliche MaBnahmen und Verordnungen, iiber Kurpfuscherei, 
lokale· und allgemeine Gesundheitsstatisiik u. a. kann man aber gelegentlich in fast allen 
Zeitungen begegnen. Pressekorrespondenzen verschaffen zwar auch der mittleren Zeitung 
solchen Stoff. FUr die Versorgung der kleinen Presse (Kreisblatter) ware es immer 
hochst verdienstlich und zu wiinschen, daB Medizinalbeamte, Schul- und andere Kommunal
arzte, Lehrer und andere Volkserzieher die lokale Fresse mit kleinen gesundheitlichen 
Abhandlungen oder Mitteilungen versehen, und zwar namentlich mit solchen, die fiir 
die ortlichen Verhaltnisse von Bedeutung sind. Eine einfache Statistik mit Erlaute
rung braucht man dabei nicht zu scheuen. VerhaltungsmaBregeln bei Epidemien diirften 
dankbar begriiBt werden. Sehr wertvoll wiirden auch kleine Abbildungen sein; die 
Klischees hierzu miiBten von den Landesausschiissen bereitgestellt werden. Moglicher
weise laBt sich auch eine Beeinflussung dieser Zeitungen von zentraler Stelle aus er

reichen. 
Von groBem Vorteil ware es, wenn auch Familienzeitschriften im Range des 

Daheims, der Gartenlaube, des Universums haufiger kleinere hygienische Abhandlungen 
zur Volksbelehrung enthielten. Dies ware auch wohl eine schone Aufgabe der Miinche
ner "Jugend" in Prosa, Poesie und Bild. Und konnte nicht die leichtgeschiirztere Belle
tristik in der Art des "Magazins", des "Uhu" usw. hierfiir gewonnen werden, zumal sie 
in groBer Auflage erscheint und massenhaft gekauft wird 1 Der Presse nur Rohstoff zu 
geben, empfiehlt sich dort, wo in kurzer Zeit zu eindringlicher Werbung fiir einen be
stimmten Zweck vielerlei Anregungen in viele Blatter gelangen sollen, oder wo der Ein
sender sich selbst eine geeignete Fassung nicht recht zutraut. Sonst schreibe man selbst, 
was man fiir ersprieBlich halt. Auch die Presse schatzt Personlichkeitswerte. Und es 
besticht manchen Leser kleiner Blatter doch nicht wenig, wenn er sieht, daB "unser Herr 
Medizinalrat" oder "unser Herr Doktor" selbst den Artikel geschrieben hat. 

c) Abbildung. 

Das Bild wirkt durch das Auge. Es gibt die groBte Anschaulichkeit, vermag ohne 
nahere Erklarung auszukommen und seinen Inhalt allein deutlich zu machen. Illustriert 
es einen Text, so wird dieser plastischer und blutvoller. FUr Lehrzwecke ist es unent
behrlich und wird z. B. in Biichern und Schriften denn auch vielfach angewandt. Aber 
selbst dort, wo man, wie namentlich zum Zwecke des Selbststudiums bei Leuten mit 
Volksschulbildung das Eindringen in den Stoff auf aIle Weise erleichtern muB, wird man 
gut tun, mit Abbildungen nicht zu verschwenderisch umzugehen. Man begegnet nicht 
selten Biichern, in denen die vielen lliustrationen, die man nicht immer als Vollbilder 
zwischen den Druckseiten unterbringen kann, den Text und den gedanklichen Faden 
zerreiBen, so daB sie mehr ablenken als dem Verstandnis des Buches niitzen. Bei Werbe
schriften braucht man indessen mit charakteristischem Bildwerk nicht sparsam zu sein, 
da man den Text absichtlich knapp halt, um die trberzeugungskraft des Bildes sinh voll 
auswirken zu lassen. In den Text Annoncen von Handelsfirmen einzufiigen, muB unbe
dingt verworfen werden. Es empfiehlt sinh, die Abbildungen auf ihre Richtigkeit vom 
Arzt vorher priifen zu lassen. Dies gilt auch fiir Werbeplakate und Werbebilder. 
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Sie sollen im Nu das Interesse des Publikums erwecken, in die Augen springen und fesseIn. 
'Obersturzen sie sich, so verwischt sich der Eindruck, auch wenn sie verschiedene Gebiete 
der gesundheitlichen Belehrung darstellen und jedes einzeIne gut erdacht ist. Zur Wer
bung fUr eine Ausstellung oder eine Gesundheitswoche genugt ein schlagkrii.ftiges Plakat, 
dessen Erfindung man dem kiinstlerischen Wettbewerb iiberlassen muB. "Das Auge" 
der Internationalen Hygiene-Ausstellung in Dresden, die "einen Schmiedehammer aus 
der Erde reckende Faust" einer deutschen GewerbeaussteUllng waren auBerst gelungene 
Beispiele fiir eine treffsichere kiinstlerische Leistung. Ebenbiirtig sind diesen amerlkani
sche Plakate, die zwar etwas iibertreihend, aber machtvoll, z. B. zum Kampf gegen die 
Geschlechtskrankheiten aufrufen. 

Ein solches bringt z. B. lediglich eine Wiege ohne Kind mit der Unterschrift "Leer!". Ein anderes 
zeigt den LokomotivfUhrer auf der Maschine, der sich hinauslehnt, um die Bahnstrecke vor sich zu 
iiberschauen. Unterzeichnet ist das Bild mit der Mahnung: "Er tragt die Verantwortung fiir die 
hinter ihm kommen; tragt auch ihr sie fiir eure Nachkommenschaft!" Ein drittes rat Ehebewerbern 
die arztliche Untersuchung an und veranschaulicht dies, indem es einen jungen Mann und ein Madchen 
verbundenen Auges einem Abgrund zuschreiten laBt. 

Gesundheitliche Vorgange scheinen aber im allgemeinen die Phantasie der Maler und 
Graphiker noch wenig zu befruchten. Jedenfalls begegnet inan auf den den Bildpriifungs
kommissionen eingereichten Entwiirfen bisweilen einer erstaunlichen Erfindungsarmut, 
und die alten Symbole der Schlange, des Lebensbaumes, der aufgeschlagenen Belehrungs
biicher (womoglich noch auslandischer) kehren immer wieder. Es spricht fUr die Giite, 
wenn man sich bei einem Werbeplakat mancherlei denken kann. So wird "das dem Stern
himmel nahe Auge" der Dresdener Ausstellung verschiedenen Betrachtern verschiedenes 
gesagt haben. Mir war es das Auge des Goetheschen Tiirmers "Zum Schauen bestellt". 
Manche Plakate und Werbebilder leiden infolge 'Oberladenseins mit figfirlichen Dar
stellungen unter zu groBer Lehrhaftigkeit, besonders wenn noch ausgedehnte textliche 
Erklarungen gegeben werden. Immerhin sind, besonders auch aus dem Auslande, zahl
reiche vollig gelungene Plakate und Werbebilder bekannt geworden. 

So z. B. kiinnte eine Abbildung auS der Schweizer MonatBBchrift "Pro Juventute" ausgezeichnet 
als Plakat fiir eine AUBBtellung iiber Miitter- und Sauglingsschutz Verwendung finden. Auf einer 
blumigen AIm steht eine Kuh, deren GesichtBausdruck tiefes Staunen verrat. In einer Wiege vor ihr 
liegt ein Saugling, der aus einer groBen Milchflasche trinkt. Die Unterschrift heiBt: "Weill denn deine 
Mama noch nicht, daB fiir Sauglinge die Muttermilch die beste Nahrung ist 1" 1m Hintergrunde des 
Bildes ragen die gewaltigen Berge, bedeckt mit ewigem Eis und Schnffl als Symbole der kiihlen, un
wandelbaren Wahrheit. Eine weitere Abbildung aus der gleichen Zeitschrift ware als Werbebild fiir 
einen Kleinkinderschutz-Tag brauchbar. Ein Versammlungsraum, voll von Kleinkindern. Auf 
hochgestufter Rednertribiine ein Madel von etwa 5 Jahren in der HaItung eines Volksredners. Die 
Fragen, liber die es spricht, sind auf WandtafeIn zu lesen: "Unser gesetzliches Recht auf Klein
kindererziehung! Die Mutter gebOrt ins Haus! Gebt una Spielplatze - Automobilgefahrl" Die Mienen 
der Zuhiirer sind hoohst gespannt. Man meint Zwischenrufe der Zustimmung zu vernehmen. Darunter 
steht: "Kleinkinder konnen ihr Recht nicht selhs1i verteidigen. Tun wir es fiir sie!" Und noch zwei 
Zeichnungen aus derselben Quelle liber Kinderernahrung. An dem Beschauer vorbei marschieren 
im Kreise Erbsenbiische, Rettich und Radiesohen, Salat, WeiBkohl, MolnTiiben, Kohlrabi in mensch
licher Haltung und mit Menschengesichtern, doch als Pflanzen deutlich erkennbar. Kleine Voge) 
zwitBchern einen munteren Text dazu. Die Unterschrift lautet: "Eat mehr Vegetabilien, schrankt die 
EiweiBernahrung durch Fleisch und Eier einl" Endlich: "Auf dem Klichentische nahen sich im Zuge 
Milchkrug, Kaselaib, Kakaopackchen, das Brot, ein HaferbreiWpfchen und Einmacheglaser mit 
FrUchten. Einige von ihnen blicken ernst, andere lustig und locken!! darein, wahrend vom Tellerborde 
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Kaffee- und Teekanne gramlich herabsohauen. Die Erklarung: Statt Kaffee lind Tee empfiehlt der 
Ant fiir den Friihstiickstisch der Kinder: Milch und Kakao, Kasel )oder Butter, Haferbrei und Friichte." 

Neben allem Ernste tritt in diesen Bildern auch der Humor in sein Reoht, um die 
Idee zu unterstiitzen. Esistschon erwahnt, daB er in Vortragen und Schriften wie Blumen 
in Kornfeldern erheitert und erfrischt. Der humoristische Einschlag auf Bildern, der be
sonders in Amerika so beliebt ist, verdient eine kurze Betrachtung. Bekanntlich ist der 
amerikanische Humor grobkorniger, trockener, grotesker und vielleicht auch ein wenig 
oberflachlicher a18 der deutsche. Dieser ist tiefer und gemiitvoller. Man vergleiche Schrift
steller wie Mark Twain, Bret Harte mit Wilhelm Busch, Fritz Reuter, Wilhelm Raabe. 
Mogen auch unsere Plakat- und Werbebildkiinstler dies bedenken und danach handeln. 
Jedenfalls scheint mir die Art des Humors, wie sie in schweizerischen und hollandischen 
Abbildungen zutage tritt, fiir uns die stamm- und wesensverwandtere zu sein. Auch unsere 
deutschen Humoristen blicken aus "einem lachenden" und - weit entfernt von Tranen
seligkeit - aus "einem weinenden :Auge". Immer aber sei der Humor dezent und taktvoll! 

Werbebilder mehr als Schmuck und zur Anregung findet man bereits in amerikani
schen Tageszeitungen. Die Werbepostkarten der Stiftung Pro Juventute stellen sehr 
feine farbige Wiedergaben von Werken Schweizer Maler wie Rothlisberger, Franzoin u. a. 
oder Werke der Schwarz-WeiBkunst dar. Vielfach sind es Heimatstrachten- und Marchen
Bilder ernster und heiterer Art. Die kiinstlerischen Telegrammform ulare, auf denen 
die Post den Inhalt des eingegangenen Telegrammes niederschreibt und die es in vornehm 
geschmiicktem Umschlag austragen laBt, nehmen auf frohe und traurige Ereignisse Riick
sicht. In alterer Malart ausgefiihrte Blumenstiicke und -girlanden oder in neuzeitiger 
Darstellungsweise, z. B. eine in phantastisch-bunte Umgebung gestellte groBe wellie Taube 
mit vierblattrigem Kleeblatt im Schnabel, zieren die Gliickwunschtelegramme, wahrend 
auf der Teilnahmebekundung in Schwarz-WeiB ein praraffaelitisch gehaltener Engel einen 
knienden Leidtragenden zu sich aufrichtet. Die Werbemarken tragen die schonen 
Wappen der verschiedenen Kantone oder liebliche Kinderkopfe in Tracht. Aus dem Ver
kauf dieser Werbebilder verschafft die Stiftung fiir sich und seine Ortsgruppen einen sehr 
betrachtlichen Teil seiner Finanzmittel (so im Jahre 1925 fiir Marken und Karten allein 
rund 705000 Franken). Auch in Schweden bedient man sich in ahnllcher Weise der 
Telegramme zur Werbung. 

Das Stadtgesundheitsamt in Hochst a. M. versendet bei der Geburt eines 
Kindes an jede Mutter eine mit dem Bilde eines strampelnden Saugllngs geschmiickte 
Karte, auf der hetzliche Gliickwiinsche ausgesprochen sind und zum Besuche der Miitter
beratungsstelle dringend eingeladen wird. 

Der Veranschaulichung von Statistiken durch Zeichnung in Kurven-, Saulen-, 
Kreisausschnitt. oder Wiirfelform mochte man neuerdings nur eine geringe Zugkraft 
beimessen. Man behauptet, daB sie nur Langeweile erzeugen und darum nicht angesehen 
werden. Auf Ausstellungen ist denn auch ofters die Beobachtung gemacht worden, daB 
die Besucher diejenigen Raume schnell durchwandern, in deneh statistische TafeIn in Mas. 
sen hangen. In der Tat ist ein solcher Pavillon Ode und sollte daher nicht geschaffen werden. 
Die Leitung der Diisseldorfer :"Gesolei" hat den Grundsatz verfolgt, solche Ethebungs-

I) Der Schweizer Hartkii8e enthilt bis 50% Butterfett. 
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ergebnisse in Bildform darzustellen. Der Ausfiihrung dieses Gedankens sind indessen na
tiirliche Grenzen gesetzt; auch darf man dem Kiinstler die Aufgabe der Obersetzung 
nichtimmer allein anvertrauen, sondem muB ihm von statistisch-sachverstandiger Seite 
zur Hand gehen. Obrigens konnte man auch diese Bilder nicht in Mengen in einem Raum 
unterbringen, da sie dann ebenso wie die graphischen Tafeln den Beschauer in Verwirrung 
bringen wiirden. Auf die einzelnen Ausl!tellungsgruppen aber in maBiger Zahl verteilt 
und an geeigneter Stelle angebracht, werden sie ebenso wie die genannten Schwarz-WeiB 
Darstellungen giinstig zur Erklarung beitragen. SchlieBlich konnen doch auch der ein
fache Mann und die alteren Kinder aus der Hebung und Senkung von Kurven, aus dem 
Kleiner- und GroBerwerden von Balken, Wiirfeln usw. auf eine Verminderung oder Ver
mehrung, ein Absinken und Ansteigen schlieBen, besonders wenn man den Inhalt der Zeich
nung noch durch einen Sinnspruch oder Sinnvers erlautem kann, den sich der Betrachter 

sofort merkt, wie z. B. unter der Kurve der Geburtenabnahme: "Die Geburtenzahl sinkt 
immer mehr. Einkindehe - Kindes und V olkes Wehe! Sollen wir den Ausfall an eigenen 
Arbeitskraften durch fremde ersetzen~" oder "Wo sich die Kurve der Geburten mit der 
Kurve der Sterblichkeit schneidet, beginnt der Abstieg eines Volkes! Denn gegen den 
Tod ist noch immer kein Kraut gewachsen." Ein in unserer wirtschaftlichen Bedrangnis 
besonders wichtiger Beweggrund, an den einfachen, leicht herstellbaren Zeichnungen 
dort festzuha1ten, wo gespart werden muB, ist aber deren Billigkelt gegenfiber den hohen 
Kostender anderen Darstellungsweise. Gesundheitliche Wandbilder und Anschau
ungstafeln in den Schulraumen sollten haufiger gewechselt werden, damit zur selbstan
digeu Betrachtung ein groBerer Anreiz geschaffen wird. Wechselrahmen, in denen er seine 
Sammlung von Stichen und Zeichnungen sich und seinen Besuchern vor Augen ffihrte, 

besaB schon Goethe. 
Die mit vieler Mfihe und groBen Kosten hergestellten groBen Volksbelehrungs

filme haben nicht ganz gehalten, was sie zu versprechen schienen. Dies erklart sich zu 
einem Teil aus· dem Wesen der V orffihrung selbst, zum anderen aus der Einstellung des 
Publikums. Der GroBfilm macht zwar Ereignisse und Vorgange lebendig, indem er ihre 
Entwicklung vor uns abrollen laBt. Eine genaue Beobachtung und innere Verarbeitung 
der einzelnen Phasen aber wird sehr erschwert, wenn sich nicht Handlungen abspielen, 
sondem einzelne Anschauungsbilder aneinander reihen. Noch mehr geht dem nicht 
sachverstandigen Betrachter verloren, wenn wissenschaftliche Einschiebungen sich haufen 

und fiberhaupt der Film fibermaBig lang ist. Vorgange aus dem praktischen hygienischen 
Leben werden schon williger aufgenommen, besonders wenn sie mit unhygienischen 
Brauchen sich abwechseln, die der Komik nicM entbehren. Vollends werden Filme fiber 
Leibesfibungen gern betrachtet werden, da in ihnen eine anregende Bewegung zum Aus

druck kommt. Wahrend des internationalen Fortbildungskurses fiir Medizinalbeamte 

in der Schweiz im Jahre 1924 wurden uns Spiel- und Sportfilmeverschiedenster Art gezeigt. 
Diese prachtigen, in der Ebene und im Gebirge aufgenommenen Kunstwerke riefen in 
ihrem bezaubernden landschaftlichen Rahmen unser helles Entzficken hervor. Nament

lich waren die Filme fiber Skifahrten der Schuljugend im Hochland und fiber das frohe 
Treiben in Schiilerlagem von erlesenstem Geschmack; die purzelbii.ume der Skianfanger 
fehlten natfirlich nicht. V ortrage wurden hierzu nicht gehalten; sie waren auch vollig 
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iiberfliissig gewesen. Ein ebenso hervorragendes Erzeugnis war der GroBfilm "Kraft 
und Schonheit" der Deutschen Hochschule fiir Leibesiibungen. 

Am ehesten leisteten z. B. die groBen Filme des Hygienischen Museums in Dresden und 
Erzeugnisse groBer deutscher Filmgesellschaften1) eine wirkungsvolle Aufklarung in Schulen 
oder Veranstaltungen von Krankenkassen, Gewerkschaften, Berufsorganisationen, bei denen 
eine zahlreiche Teilnehmerschaft von vornherein gesichert war. FUr die gewohnheitsmaBigen 
Kinobesucher muB man solche Filme in das iibliche Programm sozusagen einschmuggeln, da
mit das fUr die Filmdramen vorhandene Interesse sich auch auf jene Darbietung ausdehnt. 

Leichter zu handhaben, weil sie keine umstandliche Apparatur erfordem, sind Licht
bildreihen, die meist so reichlich ausgestattet sind, daB man eine groBere Zahl von Bildem 
fortlassen kann. Manchmal ist as auch vorteilhaft, Bilder verschiedener Reihen mitein
ander zu kombinieren. Man sollte aber im allgemeinen nur wenig, aber eindrucksvolle 
Bilder vorfiihren, damit jedes einzelne um so fester im Gedachtnis behalten wird. Der 
vorangehende Vortrag solI ihren Inhalt verwerten. Billiger sind Lichtbildreihen auf 
Filmstreifen, die aus kleinen Bildwerfem gelassen werden; sie eignen sich daher be
sonders auch fiir die Arbeit in den kleinen Stadten und auf dem Lande, aber nur dort, 
wo Elektrizitat zur Verfiigung steht. Sonst milB man sich in diesen Verhaltnissen mit 
der bewahrten Latema magica begniigen. In Jugoslawien besitzt das Staatliche In
stitut fiir Soziale Medizin Elektrizitat erzeugende Automobile. zur Bedienung der Pro
jektionsapparate an Orten ohne elektrischen Strom. 

d) Ausstellungen. 

Durch Wort und Bild, neuerdings auch durch die Vorfiihrung lebendiger Bei
spiele, iiben hygienische Ausstellungen und Gesundheitswochen die Volks
belehrung aus. Auf die groBen, monatelang geoffneten, meist intematioualen Hygiene
a uss tell u nge n kann hier nicht naher eingegangen werden. Sie bringen in gemeinverstand
Hcher Form den jeweiligen Stand der Gesundheitswissenschaft und ihrer Anwendung im 

Leben des Einzelnen und des Volkes moglichst liickenlos zur Schau, gewahren historische 
RiickbHcke und kennzeichnen so die Fortschritte. Ihre Mannigfaltigkeit biirgt dafiir, daB 
jeder Besucher seine Rechnung findet, zum Nachdenken bewogen wird und viellemen 
kann - ganz zu schweigen von den tiefen Anregungen und dem fruchtbaren Erfahrungsaus
tausch fiir hygienische Fachleute, fiir Kiinstler, Architekten, Techniker. Sie miissen demnach 
von Zeit zu Zeit geschaffen werden. AIle Werbe- und Belehrungsmittel werden benutzt, die 
einschlagigen Industrien entsenden ihre Erzeugnisse; Wissenschaft und Kunst bemiihen 
sich, das Eindrucksvollste und Schonste zu leisten. Es ist viel und vielerlei zu sehen. 

Unterstiitzt vonReichs-, Lander- und Gemeindebehorden, von den einschlagigen Verban

den und Vereinigungen und der Industrie, hatte sich im oT ahre 1926 so auch die A us stell u n g 
fiir Gesundheitspflege, soziale Fiirsorge und Leibesii bungen (Gesolei) der Stadt 
Diisseldorf iiber einer doppelt so groBen Flache aufgebaut, als die Hygieneausstellung in 
Dresden im Jahre 1911 in Anspruch nahm. Eine eigene Modellbildnerei stellte unter kiinstle
rischen Gesichtspunkten eine auBerordentliche Fiille leicht verstandlicher Schauobjekte zum 

1) Dr. Thomalla, Das medizinische Filmarchiv bei der Kulturabteilung der Universum-Film
A.-G. in Berlin. ZeitBchr. f. Medizinalbeamte 1922. 
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Teil mit ganz neuen Ausdrucksmethoden her. Insbesondere gewann die Statistik durch 
malerische und plastische Mittel an Verstandlichkeit. Zur Darstellung kamen in der Gesund
heitspflege : Siedlung undWohnung, Ernahrung, Mensch und Tier,Mensch und Pflanzen, Klei
dung und Korperpflege, Luft und Klima, Arbeits- und Gewerbehygiene, Krankenversorgung, 
Krankenbehandlung und die iibertragbaren Krankheiten. Die Abteilung fUr soziale Flir
sorge behandelte die gesundheitliche Fiii'sorge, Volksunsitten, Volkskrankheiten und Volks
gebrauche, Bildungs- und Erziehungsfiirsorge, Versicherungswesen, behordliche und freie 
Wohlfahrtspflege, soziale Ausbildung und Organisation. Die Abteilung Leibesiibungen 
ging unter anderem ein auf Anlagen zur Forderung der Leibesiibungen, auf Rettungs
wesen, Ball- und Rasensport, Turnen, Tanz und Rhythmik, Wanderungen, J ugendherbergen, 
Alpinismus und Schneesport. In einem besonderen Hause wurde Werdegang, Beruf und 
Tatigkeit des deutschen Arztes volkstiimlich und sinnbildlich dargestellt. Die guten 
Wiinsche fiir die gesundheitliche Auswirkung des gewaltigen Unternehmens, das durch 
groBte Anschaulichkeit auf die innere Verarbeitung des Geschehenen drangte, werden 
im Rahmen des Moglichen bei einem groBen Teil der 71/ z Millionen Besucher sich wohl 
erfiillt haben. 

Die internationalen Ausstellungen kennzeichnen den Rang, den die Gesund
heitswissenschaft und ihre Anwendung in den verschiedenen Staaten einnimmt, veranlassen 
die noch riickstandigen Volker, den anderen es allmahlich gleichzutun, und tragen so dazu 
bei, den Siegeszug der Hygiene durch die Welt zu beschleunigen. 

Wanderausstell ungen suchen das Yolk auf, wo es ansassig ist, besitzen also unter 
Umstanden einen noch umfassenderen EinfluB als die ortsstandigen Ausstellungen_ Sie 
diirfen nicht zuviel Gegenstande enthalten. Gerade hier iiberwiegen die Bevolkerungs
schichten mit Volksschulbildung, die oft von Grund auf neue Eindriicke empfangen lind 
verwerten soIleD. Dabei muB eine solche Ausstellung doch abwechslungsreich und bunt 
sein. Wenn sie auch geschmackvoll ist, um so besser. Da die Wanderausstellungen be
stimmten Zweigen der Fiirsorge gewidmet sind, kommt es darauf an, die jeweils wichtigen 
Gedanken herauszuarbeiten und dem Beschauer ein getreues greifbares Abbild der Er
scheinungen und ihrer Zusammenhange .zu vermitteln. Sind an den Orten Fiirsorgeein
richtungen der betreffenden Art vorhanden, so ware ihr Betrieb zu zeigen und zu er
klaren, sonst miissen Schaubilder und Modelle das Leben und Treiben in solchen Anstalten 
verdeutlichen. Bei Wanderausstellungen in der Jugendfursorge aber wird man immer 
durch frohliche Kindergesange und -spiele den Ernst der Vortrage und der Ausstellungs
gegenstande mild ern und so auch das Gemut bedenken mussen. Hier durfen z. B. auch 
Handarbeiten aus Kindergarten, zweckmaBige Spielsachen, Kinderkleider, kleine Bro
schiiren mit Anleitung zum Nahen, Stricken und anderer Handfertigkeit nicht fehlen. 
Eine der Schweizer Wanderausstellupgen "Meine Freizeit" 1) wies eine groBe Zahl von niitz
lichen Gegenstanden und Spielzeug auf, die von alteren Kindem mit den einfachsten Mitteln 
hergestellt waren. Auch die Schweizerischen Wanderausstellungen "DerJugendliche und das 
gedruckte Wort" und die Ausstellung fur "Berufsberatung" haben durch Vorfiihrung an
ziehenderBeispiele aus dem Bereich der reiferenJugend groBeErfolge gehabt. DerVersuch 

1) Der ReichsausschuB der deutBchen Jugendverbande plant ffir das Jahr 1927 eine ahnliche 
Ausstellung in Berlin unter dem Namen .. Das junge Deutschland". 
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der betreffenden deutschen Gesellschaften, Ausstellungen iiber Tuberkulose, Alkoholismus, 
Geschlechtskrankheiten sogar auf Jahrmarkten oder Rummelplatzen zu zeigen, ist gegliickt. 

Die neue Wanderausstellung des Deutschen Hygienemuseums in Dresden "Der 
Mensch in gesunden und kranken Tagen" [Der gesunde Mensch, einschlieBlich der Gruppe 
Der durchsichtige Mensch; Der kranke Mensch, einschlieBlich derVolkskrankheiten; Gesund
erhaltung (Krankheitsverhiitung)] wird bis zum Jahre 1929 durch viele deutsche GroBstadte, 
eine kleinere derart durchzahlreiche mittlereStadteihren Weg nehmen. Mit den Ausstellungen 
wird eineArt lokaler Gesundheitswoche dern Wesen, nicht dem Namen nach einhergehen. 

Das Deutsche Hygienemuseum lieB im Jahre 1926 eine mustergiiltige kleinere Aus
stellung iiber Sauglingsfiirsorge auf je 8 bis 14 Tage durch 125 mittlere Stadte in PreuBen, 
Bayem, Sachsen, WUrttemberg, Baden und Thiiringen wandem. In 24 Orten hielt dabei 
eine gepriifte Sauglingsschwester Kurse fiir Miitter abo Die Ausstellung hatte 311 000 Be
sucher; an den Kursen nahmen 2500 Personen teil. 

In den Ausstellungen muB wenigstens fiir die Hauptgebiete eine sachvermndige, 
redegewandte Fiihrung vorhanden sein. Es wiirde dem Zweck der Veranstaltung vollig 
widersprechen, wenn man den einfachen Beschauer sich allein zurechtfinden lieBe. 

e) Gesundheitswochen. 

Die im Friihsommer des Jahres 1925 in Gelsenkirchen von der Kommunalen Vereini
gung fiir Gesundheitsfiirsorge im rheinisch-westfalischen Industriegebiet (Geschaftsfiihrer: 
Stadtmedizinalrat Dr. Wendenburg) mit Hilfe des arztlichen Vereins, der Lehrer
schaft, der caritativen Vereinigungen, der Krankenkassen, der Landesversicherungsanstalt 
und anderer Stellen ins Leben gerufene Kinder - Gesundheitswoche - Ruhrgebiet 
hat in dem Streit, den wir gegen Gleichgiiltigkeit, iible Gewohnheit und Unwissen fiihren, 
zum Teilneue Wege beschritten. Der Hauptgedanke war, durch Beispiel darzutun, was 
der Gesundheit zutraglich ist, welche Vorurteile und fehlerhafte Gep£logenheiten die Ge
sundheit in Gefahr bringen und wie die Gesundheit beim Kinde selbst unter ungiinstigen Da
seinsbedingungen und in der armeren Bevolkerung mit einfachen Mitteln erhalten und ge
festigt werden kann. So wurden den Besuchem die Pflege von Haut, Haar und Zahnen, 
Hand und FuB, ferner KIeidung und Wiische, Emahrung, Tumen und Sport am Korper des 
Kindes vor Augen gefiihrt, praktisches Kinderspielzeug und hygienische Kindermobel 
vorgewiesen. J ede Belehrung war mit Unterhaltung gewiirzt. Kurze gehaltv'Olle An

sprachen, Kinderchore, Arbeiterkinder von 2 bis 16 Jahren in einfacher, zweckmaBiger, 
auch selbt:ltverfertigter KIeidung, die Belohnungsverteilungen an Kinder mit guter Haar-, 
Zahn und Korperp£lege, die Vorliihrung der iiblichen Fehler in der Wartung der Saug
linge, die gesundheitliche Betreuung des KIeinkindes, ein Musterkindergarten, die Zu
bereitung von Speisen fiir Kinder und allerlei Spiele, gymnastische und sportliche Dbungen 
brachten Leben in Raum und Gelande. In einem kiinstlichem Walde und in einer Gebirgs
jugendherberge zeigten jugendliche Wanderer ihr frohliches, aber geregeltes Treiben. 
Die drastischen Nachweise von Mode- und anderen Torheiten, Hobelbankverse u. It. schufen 
bald die beste Laune. Von Lehrern der Kinderheilkunde wurden iiber verschiedene Teil
gebiete Vortrage gehalten, taglich liefen andere hygienische Filme in den Kinos, ein kiinst
lerisches Plakat "der junge Herkules" und Schaufenstera.usstellungen warben, stadtische 
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Wohlfahrtseinri9htungen fUr Kinder lieB man besichtigen1 ), eine SonderausstelIung 
rheinisch-westfalischer Kiinstler "Kind in der Kunst" und ein Wettbewerb fUr Liebhaber
photographen "Gesunde Kinder" sorgte fUr Schmuck_ Diese in das Leben und seine hygie
nischen Bediirfnisse eingreifende Art der Aufldij,rung durch das Vorbild war dazu angetan, 
den Willen zur Gesundheit zu erwecken. Die Gesundheitswoche fand bei den 100 000 Be
suchern denn auch die hoohste Anerkennung. Zu dem wahrend dieser Zeit abgehaltenen 
Lehrertag erschienen 3000 Lehrer aus dem ganzen Industriegebiet. 

Diente die Gelaenkirchener Gesundheitswoche in mehr ortlich begrenztem Bezirk 
der gesundheitlichen Belehrung iiber aIle mit dem Saugling und dem Kinde zusammen
hangenden Fragen, so suchte die yom 18. bis 25. April d. Js. in iiber 3000 deutschen Orten 
mit mehr ala der Halfte der Gesamtbevolkerung stattgehabte Reichsgesundheits. 
woche ala groBziigige, das Reichsgebiet erfassende Aufklii.rungs- und Werbeaktion die 
Aufmerksamkeit der Gesamtbevolkerung auf aIle die Gesundheitspflege beriihrenden 
Fragen zu lenken. Der zunachst von den Krankenkassenverbanden aufgegriffene Ge
danke einer Reichsgesundheitswoche fand bei dem Reichsministerium des Innern um 
so bereitwilligeres Gehor, als von diesem bereits seit langerer Zeit Schritte zu einer ver
starkten gesundheitlichen Durchbildung des Volkes unternommen worden waren. 

Mit der organisatorischen Durchfiihrung der Reichsgesundheitswoche wurden der 
ReichsausschuB fUr hygienische Volksbelehrung und die ihm angeschlossenen Landes
ausschiisse betraut. Die ortliche Durchfiihrung lag den Ortsausschiissen ob. Die Ver
anstaltung wurde yom ReichsausschuB fUr hygienische Volksbelehrung und den Landes
ausschiissen oder Behorden, die Aufgaben von Landesausschiissen wahrnehmen, geleitet, 
wahrend die eigentliche Aufklarungsarbeit in der Bevolkerung selbst den Ortsaus
schiissen oblag. Es wirkten mit Reichs- und Staatsbehorden, Reichsversicherungstrager, 
Stadtverwaltungen und Landgemeinden, die drei Religionsgemeinschaften, sozial
hygienische Fachverbande, Organisationen fiir Volksbildung, hygienische Gesellschaften, 
die Verbande der Kreis- und Kommunalarzte, der praktischen Arzte, Zahnarzte, der 
Apotheker und der Lehrerschaft, Beamten· und Berufsverbande, Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerverbande, Gewerkschaften, das Rote Kreuz, Frauen, Jugend- und Sport
verbande, die Spitzenorganisationen von Presse, Film und Biihne. Wie der von der 
Leitung ausgegangene Aufruf besagte, solIte in breitesten Schichten unseres V olkes 
Interesse und Verstandnis fUr die Fragen der Gesundheitspflege erweckt und belebt, 
und nachgewiesen werden, wie man durch naturgemaBe Lebensfiihrung seine Gesundheit 
zu fordern, seine Krafte zu stahlen und die Freude an Arbeit und Dasein zu steigern 
vermag, auf welchen gesundheitlichen Grundlagen sich ein hoffnungsvolIer Nachwuchs 
aufbauen und wie der Einzelne sich und seine Familie vor Gesundheitsschaden und Krank
heiten schiitzen kann. Man beabsichtigte, yom Wissen zum Gewissen, von der Erkenntnis 
zum Verantwortungsgefiihl hinzulenken, das der Einzelne in dieser Hinsicht sich selbst 
und anderen gegeniiber empfinden muB, eine offentliche Meinung zu erzeugen, auf die 
z. B. eine hohe Krankheits- oder Sterblichkeitsziffer, besonders auch der Sauglinge, un-

1) Der Bevolkerung nach Moglichkeit in kommunale Fiirsorgeeinrichtungen Einblick zu gestatten, 
macht auch fiir vermehrten Zuspruch Stimmung und· erleichtert die Bewilligung von Geldmitteln 
duroh me Stadtverordnetenversammlung oder den KreisaussohuB. 
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ertraglich wirkt, und so die Mitarbeit von jedermann im Kampfe um die Volk:sgesund
heit zu gewinnen. 

Die Ortsausschiisse waren diejenigen Stellen, aus denen man in die Bevolk:erung selbst 
vordrang. In ihnen allen muBte mit Umsicht und Anspannung gearbeitet werden, 
sollten nicht weite Kreise des Volk:es der Aufklarung entgehen. Andererseits hatten sie zu 
entscheiden, was aus dem allgemeinen Programm ortlich durchfiihrbar war, danach ihre 

MaBnahmen zu treffen und die geeigneten Hilfsmittel zu beschaffen. Sie muBten ferner 
die Hauptkosten aufbringen. Seitens der Zentralleitung wurde ihnen nahegelegt, durch 
Programmheftchen, die unter anderem auch die Fiirsorgestelleu und sonstigen gesund
heitlichen Einrichtungen des Ortes schilderten und eine lokale Krankheits- und Sterbe
statistik enthielten, noch Zweck und Sinn der Reichsgesundheitswoche zu erlautern. 

Die Reichsgesundheitswoche war der erste Belehrungsfeldzug groBen Stils in Deutsch
land, so daB es angebracht ist, die von der Zentralleitung an die Ortsausschiisse erlassenen 
Richtlinien hier folgen zu lassen: 

Richtlinien fiir die Veranstaltung einer Reichsgesundheitswoche (R.G.W.). 

I. 
Das Ziel der R.G.W. ist, wahrend einer Woche in Deutschland die allgemeine Aufmerksamkeit 

auf die Wichtigkeit der Gesundheitspflege hinzuweisen, die gesundheitliche Aufklarung auf wissen
schaftlicher Grundlage zu vertiefen und das personliche Verantwortlichkeitsgefiihl jedes einzelnen 
gegeniiber seinen gesundheitlichen Pflichten zu starken. 

II. 
Die Veranstaltung erscheint iiberall da durchfiihrbar, wo sie sich auf zuverlii.ssige ortliche In

stanzen stiitzen kann. Das wird vornehmlich in den Stadten moglich sein, wo ein Kommunalarzt 
oder ein Kreisarzt tatig ist, in letzterem FaIle fiir die betreffende Kreisstadt. Mit einer Organisation 
in diesem Sinne wiirden etwa 1000 Orte und mehr ala die Halfte der Bevolkerung erfaBt werden. Auf 
eine moglichst weitgehende Beteiligung auch der landllchen Bevolkerung ist bei den Veranstaltungen 
der Stadte besonders Bedacht zu nehmen. 

III. 
Die R.G.W. soIl im Friihjahr 1926, etwa in der zweiten Hii.lfte des April, stattfinden. 

IV. 
Das Hauptgewicht ist auf die lokalen Stellen zu legen. Sie sollen auch entscheiden, wie sie die 

R.G.W. ortlich gestalten wollen. Die Zentrale hat vornehmllch allgemein fordernd zu wirken, An
regungen zu geben und Vorschlage zu machen, die Behorden, die Spitzenverbande und die hesse 
fiir die Veranstaltungen zu interessieren und iiber den Fortgang der Vorbereitungen fiir die R.G.W. 
fortlaufend zu unterrichten, fiir die Bereitstellung von Propaganda- und Demonstrationsmaterial zu 
sorgen u. dgl. m. Diese Arbeit wird der "ReichsausschuB fiir hygienische Volksbelehrung" nebst den 
ihm angeschlossenen Landesausschiissen fiir hygienische Volksbelehrung iibernehmen. Der Reichs
ausschuB wird durch Herausgabe eines Nachrichtenblattes mit allen beteiligten Stellen, insbesondere 
den Landes- und Ortsausschiissen, standige Fiihlung unterhalten und Anregungen und Vorschlage 
fiir die Durchfiihrung der R.G.W. iibermitteln. 

V. 
Ala Trager der lokalea Veranstaltung kommt die Kommune in Frage. Die Kommunal- und 

Kreisarzte haben im allgemeinen als Kern der ortlichen Organisation zu gelten. Sie ziehen aIle die
jenigen Organisationen zu gemeinsamer Arbeit heran, die an der hygieruschen Volksbelehrung inter
essiert sind, d. h. neben den behordlichen Stellen die Unterorganisationen der sozialhygienischen 
Fachverbande, die Versicherungstrager, die Arzte, Lehrer, Geistlichen, Fiirsorgerinnen, das Rote 
Kreuz mit seinen Frauenverbanden und Samaritern, die Wohlfahrtsverbande, die Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerverbande, die Arbeitersamaritervereine, die Frauen- und Hausfrauenvereine, den Land
bund, die Verkehrsorganisationen, Sportverbande, Jugendverbande, die hesse usw. Es ware wiin-
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schenswert, wenn diese Arbeitsgemeinschaften sich aIs "OrtsausschiisBe fiir hygienische Volksbelehrung" 
auch fiir die Zukunft erhielten, um fiir ahnliche lokale Veranstaltungen auf volkshygienischem Gebiete 
auch spater tatig sein zu konnen. 

VI. 
Das Programm der R.G.W. ist im EinzelfaUe abhangig von den lokalen HilfsqueUen und den 

lokalen Bediirfnissen. Die folgenden Vorschlage sind also in keiner Weise verbindlich, sie BoUen nut 
eine Vorstellung von den verschiedenen Moglichkeiten einer Gesundheitspropaganda geben; der Er· 
findungsgabe der einzelnen Veranstalter solI dadurch nicht vorgegriffen werden. 

1. Feierliche Eroffnung der R.G.W. Umziige der Schuljugend mit Musik, Fahnen, Plakaten, 
endend in Kinderfesten, verbunden mit Bewegungsspielen, Marchenspielen, Theatervorfiihrungen 
hygienischen Inhalts u. dgl. 

2. Arztliche Vortrage, sowohl offentliche, wie solche in Schulen, Gewerbebetrieben u. dgl. mit 
anschlieBender Fragebeantwortung. 

3. Unterhaltungsabende (Familienabende, Elternabende) mit Musik, Kinderauffiihrungen 
und eingeschobenem arztlichen Vortrag. 

4. Filme. Die Vorfiihrung von Filmen iiberlaBt man am besten wohl den Filmtheatem, die 
hierfiir die Vormittags. oder friihen Nachmittagsstunden verwenden konnen. Unbedingt notwendig 
ist es, daB die Filmvorfiihrung mit einem arztlichen Vortrag verkniipft wird. 

5. A usstell ungen. Das Deutsche Hygienemuseum in Dresden ist im Besitze gut durchgebildeter 
AussteUungen, sowohl groBeren wie kleineren Umfangs, die es sowohl kauf· wie leihweise zur Verfiigung 
steUt.Die groBeren erfordern natiirlich zahlreiche Raume, wahrend die kleineren sich bequem in eineru 
groBeren Saale unterbringen lassen. SoUte man sich zur Vorfiihrung einer AussteUung entschlieBen, 
so sollten bestimmte Stunden angesetzt sein, in denen durch Arzte oder sonst geeignete Personlich· 
keiten Fiihrungen und Demonstrationen veranstaltet werden. Auch sollten Schulen, Fabriken u. dgl. 
geschlossen durch die AussteUung gefiihrt werden. Besonders begriiBenswert ware es, wenn dieses 
"Museum" aIs standige Einrichtung erhalten bleiben wiirde, um spater aIs Grunq.Iage dar hygienischen 
Belehrung, insbesondere der Schuljugend, zu dienen. AuBer AussteUungen, die sich direkt mit der 
Verhiitung von Krankheiten befassen, kommen auch AussteUungen iiber andere Gebiete der Gesund· 
heitspflege in Frage, wie die Pflege des Kleinkindes, die gesundheitsmii,1lige Ausgestaltung der W ohnung, 
der Kleidung, der Emahrung usw., um die sich namentlich auch die Frauenvereine verdient Machen 
kOnnen. 

6. Besonders wichtig erscheint die Propaganda durch Plakate, die an Anschlagsaulen, StraBen. 
bahnen, Eisenbahnen, Dampfem, Schaufenstem (s. Ziller 8), in Warlezimmem aIler Art, so der .t\rzte. 
Zahniirzte, der BehOrden, Krankenhauser, Krankenkassen, Eisenbahn usw., angebracht werden konnen. 
Einheitliche Werbeplakate werden durch den ReichsausschuB beschafft werden. 

7. Verteilung von Belehrungsschriften. Merkblattem usw.; die Herausgabe eines Gesund. 
heitsheftchens ist seitens des ReichsaUBBchusses beabsichtigt. 

8. Schaufensterpropaganda. Eine eindrucksvolle Unterstiitzung kann die R.G.W. bei ent· 
sprechend kritischer Auslese durch eine Schaufensterpropaganda erfahren. Geeignete Geschi1fte, 
welche Artikel fiihren, die fiir die Hygiene in Frage kommen, sollten veranlaBt werden, diese in ge· 
schmackvoUer Weise in ihren Schaufenstem auszusteUen. Dahin gehOren Artikel fiir die Kinderpflege, 
fiir die Korperpflege, Emii.hrung,Kleidung, fiir den Sport u. dgl. m. Wichtig erscheint eine arztliche 
KontroUe der ausgestellten Gegenstande, und nur solche Geschi1fte soUten Werbeplakate (s. Ziller 6) 
erhaiten, deren AUBBteUung einwandfrei ist. Man konnte daran denken, die am besten dekorierten 
Schaufenster durch lobende offentliche Anerkennung oder Pramiierung auszuzeichnen. 

9. Wenn sich die Gelegenheit bietet, sollte man mit der R.G.W. die Eroffnung irgendeiner 
hygienischen Einrichtung, wie Sportplatz, Schulbad, Badeanstalt, Sonnenbad, Milchkuranstalt, 
Waldschule, FiirsorgesteUe UBW., verbinden. Auch soUten Vereine, die mit der Hygiene in irgend. 
einem Zusammenhange stehen, veranlaBt werden, gerade in der R.G.W. ihre Sitzungen abzuhalten. 

10. Gesundheitliche Belehrung im Schulunterricht. 1m besondercn wird auch an die 
Pramiierung des besten hygiemschen Schilleraufsatzes zu denken sem. Hierbei ist in Betracht zu 
ziehen, daB sich bei der Abfassung dieses Aufsatzes nicht nur der Schiller selbst, sondem wahrschein. 
Hch die ganze Familie mitbeschi1ftigen wird, wodurch das Interesse fiir diese Frage weit iiber den 
Kreis der Schiller hinauswachst. Da natiirlich nicht aUe AltersklaBBen miteinander konkurrieren 
konnen, ist die Beschaffung mehrerer Preise notwendig. Ais Pramien kamen u. a. Sportgegenstande 
in Frage. 
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11. Predigten in Kirchen. 
12. Prologe in Theatern und Kinos. 
13. Konzerte, sei es im Freien, sei es im geschlossenen Raume mit einem eingeschobenen 

arztlichen V ortrag. 
14. Rundfunk. Wissenschaftliche Autoritaten werden fiir Vortrage wahrend der R.G.W. 

leicht zu gewinnen seine 
15. Besichtigung hygienischer Einrichtungen, wie Volksbader, Wasserieitung, Kanali

sation, hygienische Einrichtungen in Fabrikbetrieben, Rettungseinrichtungen, Feuerwehr, Desinfektions
anstalten, Fursorgestellen usw. 

16. SportveranstaItungen, soweit sie der kOrperlichen Ertiichtigung dienen, wie Fullball
spiele, Wettlaufe, Wettschwimmen, Schauturnen usw. Es ist jedoch dafiir zu sorgen, daB die R.G.W. 
nicht den Charakter einer Sportwoche annimmt, weshalb die sportlichen Veranstaltungen im allge
meinen auf einen Tag zu beschranken sein werden. 

17. K urse hygienischer Art, wie Miitterkurse, Haushaltungskurse, Kurse fiir Fiirsorgerinnen, 
Krankenkassenbeamte und sonstige Berufsgruppen, gewerbehygienische Kurse usw. sind zur Ver
tiefung und Ausbreitung hygienischer Kenntnisse besonders wichtig. 

18. Propaganda fur Kleingarten. 
19. Ala letztes und wichtigstes: Belehrung durch die Presse. Fiir diese wird durch die 

Zentrale ein Korrespondenzblatt herausgegeben werden. Fiir grollere Orte wird sich die Einrichtung 
einer besonderen Pressestelle empfehlen. 

VIT. 
Die Kosten fiir die lokalen Veranstaltungen sollen grundsatzlich durch die lokalen Organi

sationen, wie Kommunen, Versicherungstrager, Wohlfahrtsorganisationen usw., gedeckt werden; 
nur in Ausnahmefallen kOnnte der Staat oder das Reich helfend eingrcifen. Zum Teil Hellen sich die 
Kosten auch dadurch aufbringen, daB man bei den Vortragen ein geringes Eintrittsgeld erhebt, femer 
durch Geldsammlungen, u. a. in Theatem, Kinos, Wohltatigkeitskonzerten, durch kirchliche Kollekten, 
Aufschlage auf Hotelrechnungen usw.; auch konnten bei den Sportveranstaltungen oder Konzerten 
die erzielten "Oberschiisse an den OrtsauS8chuB abgefiihrt werden. 

VIII. 
Wie unter IV. bereits erwahnt wurde, wird die Zentrale ein Nachrichtenblatt herausgeben, 

das in zwei- bis vierwochigen Zwischenraumen regelmaBig den beteiligten Stellen, insbesondere den 
ortlichen Ausschiissen, zugehen und noch speziellere Vorschlage fiir die Ausgestaltung der R.G.W. 
enthalten wird. 

Der ReichsausschuB stellte den Ortsausschiissen ein Werbeplakat "Gesundheit ist 
Lebensgliick", belehrende Plakate und sonstigee Anschauungsmaterial, Mustervortrage 
mit Lichtbildern, ein mit flotten bunten Bildern und kurzen Versen versehenes "Merk
biichlein fiir Jedermann", erganzende, unter Mitwirkung des Reichsgesundheitsamtes 
verfaBte "Ratschlage zur Gesundheitspflege", Textbiicher fiir dramatische Auffiihrungen 
(auch Kasperletheater) in den Schulen, einen Festprolog fiir die Biihne, einen Schriften
nachweis fiir die Gesundh.eitslehre und -pflege und anderes mehr teils kauflich, teils un
entgeltlich zur Verfiigung, auch machte er die hauptsachlichsten Bezugsquellen fiir Unter
richtstafeln, Plakate, Merkblatter, Diapositive und Filme bekannt. Das Reichsgesundheits
amt gab die unter Mitwirkung hervorragender Sachverstandiger verfaBten "Praktischen 
Winke fiir die Ernahrung" heraus. Die Reichsarbeitsverwaltung verteilte an die Ortsaus
schiisse eine mit den UnfaUverhiitungsbildern des Amtes illustrierte Flugschrift iiber "Unfall
verhiitung und Gesundheitsschutz" in gewerblichen Betrieben. Ebenso stellten die sozial
hygienischen Reichsfachverbande ihre Merkblatter in groBen Mengen unentgeltlich zur Ver· 
fiigung. Ein Nachrichtenblatt des Reichsausschusses erschien in gewissen Abstanden zur 
Verbindung der Zentralleitung mit den lokalen Arbeitsstellen. Hierin wurde Z. B. ein Pro-
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grammvorschlag fiir eine mittelgroBe Stadt aufgestelit, Rat erteilt, wie man ohne groBe 

Kosten eine Aussteliung etwa iiber die Gesundheitspflege des taglichen Lebens schaffen 
konne, und dergleichen mehr. Sondernummern gaben Geistlichen, Lehrern und Versicherungs
tragern Anregungen. Ein Pressekorrespondenzblatt iiberbrachte Zeitungen und Zeitschriften 
alier Richtungen aufklarende Mitteilungen, darunter auch von beamteten und nichtbeam
teten Arzten und Universitatsprofessoren gelieferte kurze Artikel und Stoffe. Auch 
die bereits erwahnten "Blatter fiir Volksgesundheitspflege" widmeten sich rege der 

Werbung. 
Die Landesregierungen wiesen die Gesundheits· und Schulbehorden 1lJl, die Veran

staltung in jeder Weise zu fOrdern. Der PreuBische LandesausschuB fiir hygienische Volks

belehrung lieB 450 Lehrer in GroB-Berlin in einem Kurse zur sachgemaBen Mithilfe bei der 
Reichsgesundheitswoche und dariiber hinaus vorbilden. Ein in den Fragen des hygienischen 

Unterrichts besonders erfahrener Schulleiter bereist.e ill Auftrage der Zentralieitung zahl
reiche groBere deutsche Stadte, um der intensiven Mitarbeit der Lehrerschaft und der 
Schule die Wege zu ebnen. Auch Ortsausschiisse richteten Lehrerkurse ein, fiir die aus 
staatlichen Fonds Beihilfen gewahrt wurden. 

Die Hausfrauenvereine und -Berufsorganisationen, die Lehrerinnen an Berufs- und 
Fachschulen beteiligten sich besonders rege an der Reichsgesundheitswoche, indem sie 
u. a. Vortrage iiber Ernahrung und Wareneinkaufe halten lieBen, Belehrungsschriften 
und Kiichenzettel fiir verschiedene Haushaltungen verbreiteten und Ausstellungen, z. B. 
uber zweckmaBige Kiicheneinrichtungen, veranstalteten. 

Auch die Presse zeigte iiberaus groBes Interesse und Entgegenkommen. Sie offnete 
sowohl in der Vorbereitungszeit als auch in der Reichsgesundheitswoche selbst in aus
gedehntem MaBe ihre Spalten fiir die hygienische Volksbelehrung und insbesondere fiir die 
Propagierung des Gedankens der Reichsgesundheitswoche. Manche Zeitungen lieBen iiber 
die Veranstaltung auch Sonderbeilagen mit und ohne lliustrationen erscheinen. 

Da nicht genug sozialhygienische Filme fiir alie Stelien vorhanden und die Kosten 
von Neuanschaffungen zu hoch waren, lief ein im Auftrage des Reichsausschusses ver

fertigter, 100 m langer Trickfilm, "Fritzchens Werdegang", in zahlreichen Kinotheatern, 
der zumeist mit einer kurzen, von Arzten gehaltenen Ansprache hygienischen Inhalts 
verbunden war. Daneben konnten, soweit moglich, noch etwa 30 andere sozialhygienische 

Filme Verwendung finden, die von der Zentralieitung gepriift und empfohlen waren. 
Urn auf die Kinotheaterbesitzer einen Anreiz zur Vorfiihrung sozialhygienischer und auf 
die Reichsgesundheitswoche beziiglicher Filme wahrend der Veranstaltung auszuiiben, 
war von den Zentralbehorden den Gemeinden die Gewahrung von SteuerermaBigung 

empfohlen worden. Schon wochenlang vor Beginn der Reichsgesundheitswoche machten 

die Ufa- und Deulig -W oche durch Kurzfilme hygienischen Inhalts auf ihre Bedeutung 
aufmerksam. In dieser Zeit wurden durch den Rundfunk auf der deutschen Welle fiir 

Arzte, Lehrer und fiir die Gesamtbevolkerung vorbereitende Vortrage verbreitet. Na
tiirlich trat der Rundfunk auch in der Reichsgesundheitswoche selbst mit Vortragen be
rufener Sachverstandiger stark in die Erscheinung. Manche Biihnen stellten sich mit 

ihren Spielplanen auf den Gedanken ein und fiihrten Stiicke wie Doktor Klaus, Der ein
gebildete Kranke, Die Schiffbriichigen auf. 
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Nicht unerwahnt darf bleiben, daB der Reichstag sich mit Begeililterung fiir das 
Untemehmen eingesetzt und besondere Mittel in betrachtlichem Umfange fiir die Durch

fiihrung bewilligt hatte. 
Aus diesen Mitteln wurden z. B. an Landesausschiisse Beitrage fiir die Bereitstellung 

von Anschauungsmaterial und die Indienstnahme von hauptamtlichen Geschaftsfiihrern 
gewahrt, die die Verbindung zwischen den Landes- und Ortsausschiissen aufrechtzuhalten 

hatten. 
Gegeniiber manchen Stimmen, die eine derartige, mit groBem personliohen und 

finanziellem Aufwande verkniipfte Untemehmung in unserer Notlage fiir unangebracht 

erklarten, muBte daran festgehalten werden, daB gerade in einer solchen Zeit mit ihrer 
Verstimmung und Verzagtheit iiber anhaltende wirtschaftliche und ge81ll1dheitliche Be
drangnisse eine freudige Tat die Seele von dem schwersten Drucke zu befreien versprach. 
Das Gebot der Forderung der korperlichen und geistigen Volksgesundheit, die nach dem 

Zusammenbruch in der Kriegs- und Nachkriegszeit noch Hingst nicht wieder gefestigt ist, 
zwang dazu, die im Volke selbst schlummernden Krafte schon jetzt zum Widerstand und 
zur Abwehr wachzurufen und dazu die Mithllie aller derjenigen zu sichem, welche fUr die 

Beseitigung der SchMen sich verantwortlich fiihlen und eifemde Liebe fiir den Nachsten 
irn Herzen tragen. DaB in diesem Streben die Staatsbehorden vorangingen, war ihreselbst
verstandliche Pflicht. So war auch die Reichsgesundheitswoche, die von der Leitung 
selbst nur als ein Auftakt fiir ein spateres griindlicheres V orgehen bezeichnet wurde, eine 

weitere bedeutsame Etappe in der Verbesserung der hygienischen Volksbelehrung. 
Die Arbeitsleistung der beteiligten Kreise zeitigte einen Erfolg, der die Erwartung 

weit iiberstieg. Die Reichsgesundheitswoche "\I\"Urde in iiber 3000 Orten durchgefiihrt, in 
manchen Gegenden dabei auch auf rein bauerliche Bezirke ausgedehnt. Von den Ge
sundheitsheftchen wurden zwei Millionen, von den iibrigen Broschiiren und Merkblattem 
ebenfalls mehrere Millionen verteilt. Einzelne Stadte muBten die Veranstaltung bis um 
die dreifache Zeit verlangern, urn dem Andrange der Bevolkerung zu geniigen. In 

Niirnberg veranlaBte die Reichsgesundheitswoche die Griindung eines Hygienernuseums. 
Uberall bekundete die Bevolkerung die lebhafteste innere und auBere Anteilnahme an 
den Darbietungen, wurde deren Wichtigkeit fiir die V olksgesundheit in weiten Kreisen 
verstanden, hinterblieb das BewuBtsein, daB die Sorge fiir die eigene und des Ganzen 

Gesundheit ein moralisches und staatsbiirgerliches Gesetz ist. Ais besonders eindrucks
yoll hat sich dabei der Appell an die Frauen als die Hiiterinnen der hauslichen Gesund
heit erwiesen. Sehr gelungene Schiileraufsatze iiber den personlichen Nutzen der Reichs
gesundheitswoche zeigten, daB die Lehren auch in das BewuBtsein der Kinder iiber

gegangen waren. 
Es bleibt dringend zu wiinschen, daB aIle Kreise des Volkes, die sich mit den 

Behorden zu dem groBen Gemeinschaftswerke zusammengeschlossen haben, nun nicht etwa 

ihre Arbeit als vollendet ansehen, sondem als Ortsausschiisse oder Arbeitsgemeinschaften 
mit Hllie des beschafften Anschauungsmaterials der Mittelpunkt einer laufenden Volks
belehrung werden, die sie allmahlich auch allerwarts auf das Land hinaustragen, dessen 

Bediirfnisse ihnen bekannt sind, und wo sie die Moglichkeiten am besten iiberschauen. 
Eine weitaus groBere und nachhaltigere Wirkung kann man sich versprechen, wenn man 

Frey, Hygienische Volksbelehrung. 3 
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die Reichsgesundheitswoche 1) zu einer etwa alle zwei Jahre wiederkehrenden Einrichtung 
erhobe und hierfiir eine ausreichende Summe in den Etat des Reichsministers des Innem 2) 

einstellte. Insbesondere mii6te dann auch allgemein auf dem Lande eine griindliche 
Belehrung einsetzen, wo die Organisation und der Gesundheitsunterricht systematisch 
allerdings erst aufzubauen waren. Man wird hier mit Kreis- 3)Zentralausschiissen arbeiten 
miissen, die bereits vorhandene oder noch ins Leben zu rufende Orts- (Gemeinde-) 
Ausschiisse fUr die gro6eren Dorfer zusammenfassen. Geschiiftsfiihrer mii6te der Kreis
arzt3) oder der Kommunalarzt des Kreises in Verbindung mit dem etwaigen Kreis
wohlfahrtsamt (oder iiberhaupt der Kreiskommunalverwaltung) sein. Au6er den schon 
bei der Organisation der Reichsgesundheitswoche in den Stadten genannten zu inter
essierenden Stellen kamen hier noch die Landwirtschaftlichen Genossenschaften, die 
Bauemvereine und ahnliche in Betracht. In kleineren Dorfem wird man wohl nur eine 
Vertrauensperson (Lehrer, Geistliche) gewinnen konnen. Der Kreiszentralausschu6 

mii6te die beratende Instanz sein, konnte fiir einen aus kleinen Ortschaften zusammen
geschlossenen Bezirk auch selbstandig die Untemehmung ausfiihren. Er mii6te mit 
Lehr- und Propagandamitteln, Rednem aushelfen, Wanderausstellungen, Wanderkinos 
vermitteln, Miitter-, Haushaltungs-, Lehrer~usbildungskurse veranstalten, die Besichtigung 
hygienischer Anlagen zur Gewinnung und Verarbeitung landlicher, dem Menschen dienen

der Erzeugnisse in die Wege leiten, die Kreispresse (auch die landwirtschaftlichen Kalender> 
beeinflussen und dergl. mehr. Noch mehr als in den Stadten wird man sich auf dem 
Lande auf Lehrerschaft und Geistlichkeit, Fiirsorge- und Gemeindeschwestem, geeignete 
Hebammen stiitzen miissen, zumal die Arzte noch vielfach diinn gesat sind. Diese waren 
natiirlich in erster Linie zu Vortragen heranzuziehen und so z. B. gelegentlich des Impf

geschaftes, in den Miitterberatungsstellen, bei Eltemabenden, bei Tum- und Sport
vereinigungen hygienische Aufklarung verbreiten. tiber die der Presse zu liefemden 
Beitrage ist bereits im vorstehenden wie im Abschnitt 5 b das Notige gesagt. Dem
entsprechende Vorschlage sind vom Reichsausschu6 fiir hygiensche Volksbelehrung auf

gestellt und von der Mitgliederversammlung bereits gutgehei6en worden. 

Ein Wort noch iiber die Vorfiihrung von Menschen und Darstellungen menschlicher 

Krankheitszustande bei Ausstellungen und Gesundheitswochen. Man ist hier und da 
geneigt, die zweifellos zugkraftigen, aber doch bisweilen fremdartigen amerikanischen 
Aufklarungsmethoden auch in dieser Hinsicht getreulich nachzuahmen. Wenn in den 
Schulen dort als Clowns verkleidete Wanderlehrer erscheinen und Gesundheitsregeln her

sagen, bevor der eigentliche Belehrungsunterricht beginnt, und die Propaganda ofters zu 

1) Der vom ReichsausschuB fiir hygienische Volksbelehrung und dem Deutschen Hygiene
museum Un Deutschen Verlage fiir Volkswohlfahrt in Dresden herausgegebene "Hygienische Weg
weiser" (jiihrlich 10 Hefte) ist der Technik und Methodik der hygienischen Volksbelehrung gewidmet. 
Er enthalt in einer besonderen Beilage Mitteilungen des Reichsausschusses und der Landesausschiisse 
an die Landesorganisationen. 

2) In Jugoslawien enthalt der Etat des Ministeriums fiir Volksgesundheit einen bestimmten 
Fonds fiir hygienische Volksaufklarung. 1m Jahre 1924/25 belief sich dieser auf 2 Millionen Dinar 
(= 140 000 Goldmark) bei einer Bevolkerung von 12 Millionen. 

3) Fiir Bayem und Baden: Bezirksamt, fiir Sachsen .Amtshauptmannschaft, far Wiirttemberg: 
Oberamt. Fiir Kreisiirzte: Die dementsprechenden Amtsbezeichnungen. 
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gerauschvoll betrieben wird, so mag dies in einem Lande, wo man die Reklame zu iiber
steigem gewohnt ist, am Platze sein und dort nicht beanstandet werden. Wir wollen aber 
an unserer deutschen Art, diese Dinge zu behandeIn, festhalten und namentlich beachten, 
daB die Vorfiihrung von Menschen vomehm und wiirdig vor sich geht. Um die amerika
nischen Methoden genauer zu studieren, wurde der Geschaftsfuhrer des Reichsausschusses 
fur hygienische Volksbelehrung in die Vereinigten Staaten entsandt. 

Bei Bildem oder plastischen Praparaten von menschlichen Krankheiten, die starke 
Zerstorungen hervorrufen, wie z. B. Krebs und Syphilis, bei Erkrankungen det Sexual
organe u. a. ist der Eindruck, den sie auf die Laien machen, sorgfaItig abzuwagen. Jeden
falls muB man Haufungen vermeiden. Will man, was unter Umstanden richtig ist, eine 
starke Wirkung auf das Publikum ausuben, so beschranke man sich auf ein derartiges 
Schreckbild. DaB man die Fiihrung durch Ausstellungen von Geschlechtskrankheiten 
fur die Geschlechter, insbesondere im jugendlichen Alter, getrennt vomimmt, ist mit 
Riicksicht auf das unter allen Umstanden zu schonende Schamgefiihl streng innezuhalten. 
Man muB wenigstens in kleineren Ortschaften durch geschickte Anlage des Ausgangs 
auch vermeiden, daB die Besucher nach der Besichtigung sofort wieder mit dem anderen, 
ihm bekannten Publikum in Beriihrung kommen. "Oberhaupt aber scheint es mir, daB man 
bei der Volksbelehrung in der Ausstellung von Krankheitserscheinungen manchmal zu 
weit geht und ein Verstandnis dafur bei den nicht fachmannischen Besuchern vorans
setzt, das wenigstens bei der Mehrzahl nicht vorhanden ist. Mit feinen anatomischen und 
anderen Praparaten, die Wunder der Technik sein mogen, wiesen diese Personen wohl 
kaum etwas anzufangen. Also immer wieder: Nicht zuviel! 

Wie die AUBBteIlungen, so konnen auch die Gesundheitswochen nur in langeren 
Zwischenraumen in Erscheinung treten. Beide sollen Volksmassen fast gewaltsam auf die 
Wichtigkeit und GroBe dar Aufgabe hinweisen, hygienische Lehren in Fleisch und Blut 
zu verwandeIn. In der Hast und Harte unserer Zeit ist aber das Gedachtnis stumpf und 
kurz geworden. So spricht die groBe Menge wohl nur Monate, vielleicht ein Jahr von 
solchen Ereignissen, die Gebildeten mogen ein langeres Andenken daran bewahren, dann 
aber hat auch bei ihnen der AUtag das meiste hinabgeschlungen. Und so gleichen diese 
Veranstaltungen gegenuber einer unablassigen, aIlerorts im Elternhause, in den Schulen, 
im werktatigen Leben eifrig betriebenen Kleinarbeit dem Paukenwirbel in einer flieBenden 
Melodie. Wenn sich beides auch harmonisch erganzt, so ist die Durchdringung des Volks
tums nur durch eine von klein auf begonnene Erziehung zu erreichen, die Verstand, 
Gemiit und Willen umschmilzt, in hygienische Formen gieBt und gesundheitliche 
Charaktere bildet. 

6. Individuelle hygienische Belehrung. 

Hygienische Erziehung in den Schulen und hygienische Aufklarung der Erwachsenen 
griinden sich auf aIlgemein gehaltene Belehrungen. Sie konnen sich nur in weiten Um
rissen bewegen, da sie sich an diese Altersklassen im ganzen wenden. Die Lehren passen 
bezuglich der Vorschriften der allgemeinen Hygiene wohl fur aIt und jung, fur das mann
liche und das weibliche Geschlecht. Sie besagen indessen nicht, was fur einen be
stimmten Organismus das Dienliche ist. Es ist z. B. oft beobachtet worden, daB an sich 

3* 
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forderliche Leibesiibungen (Hanteln, Bergsteigen, Rudern, Radfahren usw.), die nicht 
etwa iibertrieben wurden, dem einen schadeten, dem anderen zutraglich waren. So ver
schieden zwei Korper voneinander sind, so verschieden miiBte also auch die gesundheitliche 

Belehrung sein. Weiter konnen die normale Abnutzung der Organe, das "Oberstehen schwe
rer Krankheiten, Entbehrungen, iippige Lebensweise oder andere MiBbrauche denselben 
Korper derart verandern, daB das, was fiir ihn friiher von Vorteil war, es heute nicht mehr 
ist. Immerhin werden die Wege, die wir heute gehen und in der Jugenderziehung sogar 
noch erst richtig bahnen wollen, doch viele Gesunde zu einem frischen und frohen Dasein 

fiihren. Die Weiterentwicklung der gesundheitlichen V olksbelehrung aber wird von der 
Verallgemeinerung sich voraussichtlich wieder abwenden und den Einzelnen nach seinem 
Korperzustande zu beraten trachten. Sie wiirde sich dann der Art der personlichen Ge
sundheitsbelehrung nahern, die friihere Generationen, wenn auch nur bevorzugte Kreise, 

in der bedachtsamen Betreuung der Familienmitglieder durch den Hausarzt besaBen. 
Man erinnere sich nur, wie dieser, der jeden einzelnen der Familie oft von Geburt an korper
lich und geistig genau kannte, bei seinen haufigen Besuchen die sachgemaBesten Rat
schlage auch den Gesunden angedeihen lieB, Berufs- und Lebensberater war. Er vertrat 

in seinem Bereich die verniinftigen Grundsatze einer allerdings nicht sehr vorgeschrittenen 
Gesundheitswissenschaft und heilte nach Moglichkeit auch die Krankheiten. Er wirkte so 
mehr als Hygieniker demi als Arzt. GewiB wohnen beide Seelen auch heute noch in der 
Brust eines jeden praktischen Arztes. Es iiberwiegt aber bei ihm weitaus die Tatigkeit als 

Krankenbehandler, wenn er nicht noch nebenbei in der Fiirsorge Belehrungsdienst leistet. 
Anzeichen fiir die angedeutete Umstellung sind vorhanden. 1m Fiirsorgedienst treiben 

bereits Medizinalbeamte und die besonderen Fiirsorgearzte und die Schul-, Wohlfahrts
und Sportarzte, die oft genug eine Behandlung Kranker nicht ausiiben diirfen, eine V oIks
belehrung an jeder einzelnen ihrer Obhut iiberwiesenen Person. Ein solches Aufkli.tJ;ungs

werk verrichten namentlich auch die Fiirsorgeschwestern bei ihren Familienbesuchen. 
Korperzustande zu erkennen, vermag nur eine mit Erhebung der V orgeschichte 

verbundene arztliche Untersuchung, die von Zeit zu Zeit wiederholt wird. Nach Gott

steinl) ist die periodische Gesundheitsuntersuch ung die Grundlage der Gesund
heitsforderung. Das haben z. B. diejenigen Personen bereits richtig erkannt, die etwa aIle 
Halbjahre ihre Zahne vom Zahnarzt priifen lassen, ohne daB sie bereits Beschwerden an 

ihnen empfinden. Hierher gehOren die regelmaBigen Messungen und Wagungen von Schul· 
kindern, die sonstigen schularztlichen Untersuchungen, solche, die von Jugendverbanden2) 

an ihren Mitgliedern vor dem Eintritt in die Leibesiibungen vorgenommen werden, und 
diejenigen, welche bei den Studenten der Hochschulen mehrerer deutscher Lander vor der 
Immatrikulation stattfinden. Dazu zahlen auch die periodischen arztlichen Priifungen 

von Eisenbahnbeamten und Seeleuten auf Gesicht und Gehor. Es scheint nun, als wenn 

man sich mit dem Gedanken allmahlich befreundet, auch breitere BevoIkerungsschichten, 
z. B. die der sozialen Versicherung angehorenden, regelmaBigen arztlichen Untersuchungen 

1) Gottstein und Tugendreich, Sozialii.rztliches Prakt.ikum. Berlin: Julius Springer 1918. 
2) Formblatter fUr die schul- und sportiirztlichen Untersuchungen sind im Reichsgesundheitsamt 

ausgearbeitet worden. Eine Schulgesundheitsstatistik auf solcher Grundlage ist fiir die deutschen 
Orte mit schularztlicher Versorgung im Werden begriffen. 
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zu unterwerfen, bei denen der Einzelne belehrt wird, wie er, wahrend er weiterarbeitet, 
Kraft und Leben sich langer erhalten kann.· Es wiirde so eine sehr wirksame Vorbeugung 
in den Vordergrund treten, die fur die Versicherungstrager eine Verringerung der Ausgaben 
ffir Krankheiten, Alter und Invaliditat zur Folge hat. Die Volkswirtschaft wiirde das 
Kapital, das infolge ausgedehnterer Arbeitsleistung sich ansammelt, zu nutzen wissen, 
und die Allgemeinheit hatte die gr6Bten Vorteile davon. Konnen die Versicherungs. 
trager, Lebensversicherungsanstalten und ahnliche Institute bei einer solchen Regelung 
sich wesentliche Ersparnisse ausrechnen, so wird dem Gedanken ein ganz au/3erordent· 
licher Antrieb von selbst erwachsen. Die Anwendung auf die Familienversicherung ware 
die nachste Folge. Wenn die Kosten solcher Untersuchungen niedrig zu halten sind, so 
werden auch nichtversicherte Personen diese in Anspruch nehmen. In Amerika ist man 
auf diesem Wege, wie Neustatterl) mitteilt, bereits ziemlich weit fortgeschritten. Das 
seit 12 Jahren bestehende Lebensverlangerungsinstitut in New York (Life Extension 
Institute) mit seinen zahlreichen Filialen in anderen Stadten fiihrt durch etwa 8000 Arzte 
solche Untersuchungen mit allen wissenschaftlichen Hilfsmitteln in gr6Berem Um. 
fange aus. Jedem der Untersuchten wird arztlicher Rat erteilt. Behandelt wird in der 
Anstalt nicht. Eine Zeitschrift und Flugblatter iiber verniinftige Lebensweise wer· 
den herausgegeben. 45 Lebensversicherungsgesellschaften, darunter die groBe Metropolitan. 
Gesellschaft, groBe Industrie· und Handelsbauser haben jahrliche Untersuchungen fUr 
Versicherte und Angestellte vorgeschrieben, nachdem der gesundheitliche Nutzen, die 
Hebung der Lebenserwartung und ein bedeutender finanzieller Gewinn durch ge· 
naue Statistik erkannt war. Z. B. ergaben die Berechnungen einer groBen Lebens· 
versicherungsgesellschaft, daB die Gesamtsterblichkeit der Versicherten um 28 % hinter 
der erfahrungsmaBigen Erwartung zuriickblieb und in den einzelnen Gefahrdungsklassen 
die Besserung noch auffalliger war. Viele Leute hatten offenbar aus der Untersuchung 
gelernt und den dabei gegebenen Rat befolgt. Wenn man nun auch wohl das Ergebnis 
von 400 000 im Laufe von 12 Jahren im Lebensverlangerungsinstitut ausgefiihrten Unter· 
suchungen nicht ohne weiteres verallgemeinern darf, so spricht doch der Umstand, daB 
60% der Untersuchten als der arztlichen Behandlung bediirftig gefunden wurden, bereits 
eine beredte Sprache zugunsten der regelmaBigen GesundheitsnachprUfung. Noch mehr 
aber muB man eine solche befurworten, wenn man erfahrt, daB von den iibrigen Unter
suchten ein gr6Berer Teil zwar nicht behandlungsbediirftig, aber auch nicht ganz gesund 
war, meist allerdings ohne dies zu wissen. Es mBt sich ermessen, was hier durch arzt· 
lichen Rat bzw. friihzeitige kurze und daber billige arztliche Behandlung gebessert 
werden kann. 

In Holland hat eine arztliche Kommission des Lebensversicherungsverbandes ihren 

Gesellschaften einen ahnlichen Plan empfohlen. 
In Deutschland und in der Schweiz war bisher nur von vereinzelten fiihrenden Lebens· 

versicherungsgesellschaften durch Gewahrung kostenloser periodischer arztlicher Unter· 
suchung oder durch Verbreitung aufkHi.render Schriften ein Anfang in planmaBiger Ge
sundheitsfiirsorge gemacht worden. Auf dem Verbandstage der deutschen Lebensver
sicherungsgesellschaften im Jahre 1925 sprach sich eine gr6Bere Zahl von ihnen fUr eine 

1) Neustii.tter, Gesundheitsuntersuchungen. Miinch. med. Wochenschr. 1926, Nr.4. 
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solche Neuerung aus. Neuerdings haben sich vier groBe deutsche (Alba -Nordstern, 
Allianz, Deutsche Lebensversicherung, Leipziger Lebensversicherung) und eine schweize
ruche Gesellschaft (Vita) zu einer deu tschen Zen trale fiir Ge sundhei tsdienst 
in de r L e ben s v e r sic her u n g zusammengeschlossen, die wissenschaftlich von einem 
auf popularhygienischem Gebiete erfahrenen Arzte geleitet wird. Die Absicht ist, unter 
den Versicherten und damit unter den iiberhaupt im Erwerbsleben Stehenden den Ge
danken von der Niitzlichkeit und Notwendigkeit vorbeugender Gesundheitsarbeit zu 
verbreiten und diese nicht nur durch aufk1arendes Wort sondern namentlich auch durch 
periodische arztliche Untersuchung und Gesundheitsberatung auf Kosten der Gesell
schaften zu fordern. Allen Gesellschaften in Deutschland, Osterreich und der Schweiz 
wird die Beteiligung offengehalten. Reichsbehorden, W ohlfahrtsorganisationen usw. 
haben ihre Mitwirkung zugesagt. 

Die Mahnung N e u s tat t e r s an die praktizierenden Arzte, heizeiten auf die 
kommende Entwicklung Bedacht zu nehmen, ist daher sehr herechtigt. In Amerika ist 
diese Bewegung von der Arzte-Gesellschaft aufgegriffen worden, von deren Mitgliedern 
Gesundheitsberatung in umfangreichem MaBe bereits gefordert wird. Jedenfalls ist die 
auf die Person zugeschnittene hygienische Belehrung an sich der Massenversorgung 
mit Gesundheitsregeln unbadingt iiberlegen und vom volksgesundheitlichen Standpunkt 
anzustreben, wenn sie sich, dann aber moglichst fiir jaden Einzelnen, durchfiihren laBt. 

Bis dahin miissen wir una mit der allgemeinen Belehrung in den vorgangs geschil
derten Formen zufrieden geben, die gegeniiber dem Unwissen und der Interesselosigkeit 
von heutzutage immerhin einen gewaltigen Umschwung herbeizufiihren vermag. Freilich 
ist dies ein MOOen von langer Dauer, und es werden noch manche der Vorkampfer aus 
dem aufreibenden Streite ausscheiden, ehe das Ziel erreicht ist. Das zahe Ringen um die 
Eroberung des VolksbewuBtseins durch die Gesundheitslehre wird aber schlieBlich doch 
von Erfolg gekront sein, zumal wenn die hygienische Individualbelehrung nebenhergeht. 

In der Erkenntnis des Segena der Gesundheit, im Willen, der Segnung teilhaftig zu 
werden, wandle, deutBches V olk, zu den ewig jungen Wassem, die dich bnd deine Kinder 
mit starkem und frohem Leben speisen! 

Druck der Spamerachen Buchdruckerei In Leipzig. 
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